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{EDITORIAL

iEs spinnt sich ein SCHWARZER Faden durch die Geschichte

?der Menschheit: die Geschichte der kompromiBlosen Kémpfe

gunfi und ffir die Freiheit. Wo dieser Faden heute "ist", wo an

iihm anzuknfipfen, wie er weiterzuspin'nen ist, um das heraus-

rzufinden, machen wir seit Mai 1980 diese Zeitschrift. Wir

.

ihalten es ffir notwendig, die Geschichte und Gegenwart der

{Unterdrfickung wie der (bisher meist erfolglosen) Befreiungs- SOUCHY - Interview 3

kémpfe kritisch aufzuarbeiten — wir sind der Auffassung, daE . . ,,

gdiese Aufarbeitung zu unterlassen bedeutet, sich der Ge-
‘
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Eschichtslosigkeit preiszugeben und sich von den wichtigsten .

(Cast
. . ,

1
, orm -

3 Erfahrungen abzuschneiden; denn ohne bewuflt aufgearbeu- .

d's InterV'eW)

tete Erfahrung kann es nur eine fortschrittliche Praxis geben, Bonn oder Berlin ? 13
die fortwéhrend am Nullpunkt beginnt. In der Auseinander- Rhytmuswechsel

'

14
setzung mit den gesellschaftIichen Verénderungen und

K
Bewegungen versuchen wir brauchbare Ansétze unter ant— "051' (SF) 16

istaatlichen Gesichtspunkten zu erarbeiten, auf die von
.

CHOMSKY ’5 AnarChismus 18

aktivan Lesern — kritisch — ein e an en werden kann und ,

soil.
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AnléiiSiich seines bevorstehenden 905ten Geburtstages am 23. 8. 82 besuchten SF-Redaktinnsmitgiieder Augustin 3.0mm in

seiner Mfinchener Wohnung. Das interview mm 17. 7. 32 fiiilr’ceri~ Friederike Kamann mid Wolfgang Haug, cine Photos

machte Bernhard Weiss. SF-Leser, die fiber die nachfoigenden interviewfragen hinausgehend interesse haben, seien clarauf

verwiesen, dais das ZDF fiir den Abend des 27. 8.‘ Ein [Interview mit Augustin Souchv piant.
'

SF.' Du hast in aller Welt anarchistz‘sche Oder anarchosyndi—
kali.\'lisclze [jewegungen beobachtet um! mitbeeinfluflt. 0b-

wahl es auch lzeute wieder Anarchisten in der 8RD gib I, so

tun sic sic/z doc/1 L‘i/Jemux schwer als polifixche Kraft ernst-

genommen zu werdcn. Fiihlst du die/2 deshalb als Fossil

Oder Sic/1st du Bezugxpunk te fiir dick? »

.

A. 8.: Das ist eine schwierige Frage, weil heute tatséch—

Iich die anarchistische Bewegung in allen Léndem kieiner ist

als friiher. in Argentinian hatten die Anarchisten beis’piels«

weise 20 Jahre iang eine Tageszeitung, La Protesta; die wur-

de bereits frflher un'terdriickt, aber jetzt kommt 5ie fiber~

haunt nicht mehr heraus, weii in Argentinian alias verbotep
ist. In Spanien kommen zwar Zeitungen heraus, aber d1?
FAI als solche ist in Spanien nicht mehr organisiert, well

die Militanten fast alle im Ausland gebiieben 55nd. In Me-

xiko geben die Spanier eine Zeitung heraus, aber auch vun
geringem EinfluE, und in Nordamerika gab es fruher die

,,Freie Arbeiter Stimme”, eine jiddische Zeitung iiir die

auch ich Jahrzehnte Mitarbeiter war; sie kommt auc’h mcht

mehr heraus.

in Schwwen und hierin He

M

Aber ich habe hier andererseits eine Zeitung, die kommt
"

aus Japan. In England gibt's die aite "Freedom” and diesen

Verlag Cienfuegos (zum Herbst erscheint dort die engiisch-
sprachige Ausgabe von ,,V0r5icht Anarchist"). Cienfuegos
ist der Name eines anarchistischen Genossen der Federacion if
Libertarian aus K~uba. Er ist im Kampf gegen Batista ver-

schwu mien...46

*(Anm: Camila Cienfuegos, Sohn eines anarch. Aktivisten und
selbst Libertérer, kémpfte an der Seite Castros und Guevaras und

starb nach dem Sieg fiber Batista unter mysteriésen Umstéinden.
Man vermutet, dam Cas’tro 8: Co in seinem Flugzeug, miz dam er ab-

stiirzte,‘ eine Bombe verneckten, um sich der Libertéren in der Be-‘

wegung zu entiedigen.)

Jedenfails, die Bewegung ist nicht so stark wie iriiher,
das muE man klar sehen; andererseits ist es aha-r so: von der

Organisation her sind die A'narchisten nicht mehr so stark,
aber die anarchistisc’hen ldeen sind in viele Beviilkerungs—
schichten eingedrungen; nicht ais "anarchistisc sonde-‘m-

ais "antiautbritér". Ihr wiifit es ja von Deutschiand seibst, ‘

es gibt_1a in jeder gréifieren Stadt Zeitungen, die keiner poli—
tischen Partei zuzuordnen sind, Stadtzeitungen; diesei

Bewegung ist nicht marxistisch, aber auch nicht rein anar-

chistia'h... and vanvieien w’erde ich des fifteren eingeiaden,
‘

Nanci”.,



Die [FA U hat es nach jahrelangem Hin- Lmd Her zu emer

bescheidenen Kantirzuitd't gebracht. Trotzdem gibt es nur

sehr wenige Aktivisten. Hat eirze eigenstdndzlge Organisa-
tion noch Sinn Oder sollte man im DGB arbeiten Oder
ganz ,,Abschied vom Proletariat" nehmen una' sich auf die
sozialen Bewegungen stiirzen?

Hier in Deutschland‘ist es natfirlich sehr schwer eine
neue anarchosyndikalistische Bewegung zu grfinden. Nach
Beendigung des Krieges wurcle solch ein Versuch in Ost-
deutschland, we die Kommu nisten die Macht fibernahmen,
verboten; in Westdeutschland versuchte man die FAUD
wieder aufzubauen, aber es Est nicht gelungen, und heute
ist das politlsche Klima dergestalt, dalS es wohl nicht mr'jg-
lich seln dfln‘te; eine neue selbsténdige anarchosyndikalisti-
sche Gesellschaftsoppositlon aufzubauen. Dies trifft auch
filr Frankreich und leland zu. Das einzige Land, wo es
noch eine anarchosyndikalistische Bewegung gibt, ist
Schweden; die nennt sich allerdlngs syndikalistisch, hat aber
dieselben Grundzllge und war ja auch an die anarchosyn-
dlkalistische lnternationale (lAA) angeschlossen. Sie haben
heute 20.000 Mitglieder. in Deutschland ist es glaube ich
sehr schwer; es wurde versucht, es gab 33 in Frankfurt, Em
Ruhrgebiet verschiedene Gruppen, aber sie sind sich nicht
einig geworden und das zeigt schon, daB. das Klima nicht
gut ist.

Aber dagegen ist folgendes zu beachten: die Anarcho-
syndikalisten haben sich friiher doch filr Dinge eingesetzt
wie Selbstbestimmung und Ubernahme der Betriebe; etwas
was ja damals bei LIP in Frankreich der Fall gewesen ist;
diese ldeen sind heute nicht ganz verschwunden und wer-
den von gewlssen oppositionellen Elementen innerhalb der
reformistischen Gewerkschaftsbewegung aufgenommen.

Wz’e stehst du zu den neuen Wahlbewegungen in der

BRD? Wir meinen jetzt die GRUNEN, die Alternariven
Listen Oder die neueste Hoffnung der ,,heimatlosen Lin-
ken": die demokratzh’chen Sozialisten? Sullten Andra/listen
in diesen Sammlungsbewegungen mitarbeiten Oder unfer-

stiitzend wirken, um Einfluf3 auf lokaler Ebene zu erlangen?

Nein; ich bin cler Ansicht, dafs es weder moralischen,
noch materiellen Weft haben kénnte, sich an der Wahlpmo
paganda der GRUN EN und Alternativen zu beteiligen; d3;

gegen k6nnte man die Férderungen, die diese aufstellen,
auBerhalb der Parlamente zurn Tell unterstfitzen. lm Parla-
ment wéiren wir genau wie dielGrilnen jetzt, nicht Fisch und

nicht Fleisch. Aber an den Beweg’ungen mflssen wir teilneh-

men, nicht nur an der 6kologischen, sondem insbesondere
auch bei der Frage fiber Krieg. Das habe ich auch in meinen
Briéfen (1) geschrieben, da gibt es soviel m tun; auch Ab-

stimmungen eventuell; ich bin nicht grundséitzlich ffir Oder

gegen Abstimmungen. Z.B. beteiligen sicl, in Kanad-a viele

Organisationen, Gewerkschaften, Kirchen damn, dall eine

Abstimmung gegen den Krleg erfolgen soll. Oder all diese

Versammlungen, Demonstrationen, auch die in Bonn Oder
die cler Frauen von Skandinavien nach Paris, die jetzt nach
Rufsland wollen, — an all diesen Bewagungen sollten Anar-
chisten teilnehmen.

Anmerkung:
(1)Mit den angesprochenen .,Briefen" melnz Augustin Souchvoffene Briefe an Breschnew und Reagan, in denen er die Abschar»fung des Militérs fordert. Ursprflnglich in der Zeit’schr‘rft neuronal-sche ideen" verésffentlicht, wurden diese Briefe und waiter-e (Sedan-ken zur Antikriegsbewegung in ein ,,Nachwort zur 4. Auflage" von,,Vorsicht Anarchist!” aufgenommen. Dag Buch, das vom Luchter-hand~Verlag abgegeben wunde, arscheint zum Oktober im TROTZ-DEM-VERLAG REUTLINGEN und wird neben dem Nachwonnoch durch ein Personenregister und Fotos erweitert.
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‘ selbst einschreiten. ich bin nicht fiir die Basisdemokratie

j um ihrer seibst wiilen, aber gerade in diesem Bereich kann

man sici‘l ihrer bedienen; 2.8. bei der Einsteliung der Kriegs-
industrie uncl Kontrolle durch die Vijlker selbst. Da sollen

die Arbeiter, die Gewerkschaften natiirlich,‘ aber auch die

verschiedenen pazifistischen und antimilitaristischen
_

Organisationen dabei vertreten sein.

Der Anarchismus in b'panien‘und die Rolle der Anarchi-

sten im Spanischen Biirgerkrieg markieren fa bis heute noch

den historischen Moment, in dem die meisten anarchisti—

when Ideen verwz'rklicht wurden. Du wars! damals so etwas

wie ein ”Offentlichkeitssekretc'z'r”. Karmst» du uns kurz er-

zd'hlerz, wie es dazu kam una' was du beispielmeise zu tun

hattest?
'

.

lch war zehn Jahre lang Sekretéir der Internationalen Ar-

,beiter-Assoziation (1AA) in Berlin und. bin als soicher after

zur Macht kam 1933, mufite ich aus Deutschland fiiichten.

Das Sekretariat der [AA in Berlin wurcle aufgelést und vor-

laufig nach Holland verlegt. lm Jahre 1936 hatte Mussolini

Athiopien besetzt. Und da wollten die Genossen in Barce-
lona ein Meeting in der Stierkampfarena gegen den Faschis-
mus veranstaiten. Sie luden mich ein, daran teilzunehmen.

Aber als ich dort einige Tage gewesen bin, wurde deutlich,

aus mit den Vorbereitungen fiir das Meeting. Es ging in die

Gewerkschaftslokale, wo man sich vorbereitete, mit Geweh-
ren usw....

'

ich war spéter fijr 3 Tage im Radio und habe in franzosi-

scher, englischer und deutscher Sprache gesagt, dais wir in

Katalonien Franco besiegt haben. Die information fiirs Aus-
‘iand war meine Arbeit dort. Dann bin ich auch ins Ausland

gereist. 2.8. nach Frankreich zur Volksfrontregierung Leon

aber es ist nicht vie! daraus geworden.

in Spanien gewesen. Noch vor Franco natiirlich. Als Hitler

dais Franco seinen Putsch vorbereitete. Da war es natiirlich
_

Blum, um dort um Unterstiitzung durch Waffen zu bitten —

Du hast in deinen Brie/1.9m vie! iron den kollektivierten
Land- und‘lndustrz‘eberrieben geschrie‘ben. Wie entstanden
sie’ und was hd'ltst du im Nachhinein fiir die wish tigsren Er- ‘

fahmngen? Fanden fiberregionale K011378338 d8!” Kollektive
‘

statt, wenn fa, wie verliefen sie und was wurde dart (oe— ‘5‘
schlossen?

Die Kollektivierung ist nicht vom Himmei gefallen. lch
machte einen interessanten Vergleich .anstellen zwischen
Spanien und Mexiko. in Mexiko brash 1911 eine Revolu-
tion aus und war schon 1917 beendet, ais die ruseische noch
gar nicht begonnen hatte. Die Forderungen der Hevoiutio- 52‘
nére waren: 1. Abschaffung der Wiederwahl einee Préisiden- 9

tan, weil der regierende President 35 Jahre'an der Macht
‘V

war. 2. Es wurde von den mexikanischen Bauern Land ge-
fordert, das ihnen Von den Conquistadoren und der Kirche
genommen warden war. Mexiko war da‘a erste Land, das ei- V

ne Agrarreform durchfiihrte, sodaii jeder Mexikaner, der ‘2
kein Land hatte, Grund und Baden bekommen konnie.

‘

Als dies geschah, stellte sich die ‘Frage: Wee soilte man da-
mit tun? Es hat ja jeder fiir sich gearbeitet. Der Geist koiiek-
tiver Arbeit fehlte; Also biieb Mexiko his} heute ein Land,
das so kapitalistisch ist wie aile anderen.

'

.

l
Aber in Spanien hatten wir schon im vorigen Jahrhun-

der damit' begonnen, uns mit Koiiektivierungen zu befas-
sen. Die Soziaidemokraten wollten ein Gesetz zur Aufteiiung
von Grund und Boden einbringen. Aber die Anarchisten
und Anarchosyndikalisten haben sioh damit nicht‘beschfif-
tigt, sondem die Bauern und Landarbeiter soiiten selhst dlas
Land in ihre Hénde nehmen und e5 koilektiv bebauen. Uhd,
tatséichlich,vauf dem Kongress der CNT im Jahre 1931 wur-

de beschlossen, anstatt auf eine Agrarreform zu warten, das
Land selbst in die Hande zu nehmen und zu bebauen. Das ;.
war schon lange Jahrzehnte in der Bewagung cler spanischen‘

V“

Anarchosyndikaliaten ein Probiem, mit‘ dem eie sich be-
echaftigten. Sie waren damit vertraut, ale der Bfirgerkrieg
ausbrach. Und tatsachlich. fiberall, wo Franco gesohiagen
wurde, wurde dann diese Kollektivierung. Sofort durohge-
fiihrt. E5 war eine alte Forderung der Anarchosyndikali-
sten, dais die soziale Revolution nioht’ durch Gesetze vdm
Staat von oben eingeflihrt wird, sondem von unten durch
die Arbeiter unci Bauern.

.

Ein Beispiel: Vor Franco gab es in. Barcelona drei ver-
schiedene Verkehrsunternehmen. Eines fiir die Untergrurid-
bahn, ein anderes fiir die Stragenbahn und‘ eines ffir die Aru-
tobusse. Alie drei waren privat und unabhéngig imminen-
der, wéhrend die Arbeiter in einer Transportgewarksohaft
waren. Sie beriefen eine Versammlung aim, we besehlossen
wurde, dab sie die Betriebe zummmen fibemehmen warden.
Die Direktoren wurden sowieso abgeechaf‘ft. Die Gehéilter
der Straisenbahner wurden erhfiht, die Arbeitszeit wurde
herabgesetzt. Diese Reformen haben wir auf einer einzigen
Versammlung eingefiihrt. Erst vier bis fiinf Monate apfiter,
als die poiitische Situation so schwierig war, dais. die CNT
die Wahl hatte, sich ganz zuriickzuziehen Oder die Macht
ailein zu iibemehmen, hatte sie keinen anderen Aumeg. als
mit anderen Richtungen zusammenzuarbeiten. Die CNT
nahm an der Regierung teil, denn sonst hétte die CNT die
Befehle tier Minister der anderen Gruppen befolgen miissen.
Das wollten und konnten sie natiirlich nicht'tun. 31a herei-
ligten sich an der Regierung und haben die Kollektivierun-
gen legalisiert. 1

lm August 1936 gab es in Barcelona eine Konfe'renz der
Landkoilektive von Katalonien und im Juni 1937 gab es in

Valencia einen Kongrefi aller kollektivierten Untemehmun-
gen, sowohi landwirtschaftiicher wie industrielier Art; lehbabe seibst daran teiigenommen, ailerdings nieht ais Uele-
gierter, sondem als Berichterstatter. Da gab es eine sehr in-
teressante Diskussion fiber die Frage, wie die Entiohnung
sein solite. Die Landarbeitervertreter traten fiir das Prinzip
ein ,,Jeder nach seinen Bediirfnissen". Und die van den ln- ‘

dustriebetrieben —- es waren ia nicht'aiie Anarchisten - die
‘



wollten das nicht und waren fijr das Prinzip ,,Jeder nach sei-
"

nen Leistungen". Nach zwai Tagen Diskussion gelangte'man .

auf dem Kongress zu der Auffassung, keinen Beschluls zu

fassen, den alle befolgen miissen.

Es gab keine einheitliche Kollektivierung, sondern jade
Gruppe machte es so, wie sie es fiir gut befand. Eine sagte

f“ 2.8., wir wollen kein Geld mehr und sie haben das Geld

ganz abgeschafft. Jeder bekam das, was er brauchte an Le~

bensmitteln usw... Und wenn er andere Dinge benijtigte, die
im Dorf selber nicht hergestellt wurden, tauschte man mit
den Waren aus denVStadten. Andare Kollektive haben das
Geld beibehalten, vereinbarten aber fiir alle den glaichen

‘ Lohn. Es war eine freiwillige Kollektivierung und das ist der
groBe Unterschied zwischen den spanischen Kollektivierun-

33"
gen und den ruasisch'en Kollektivierungen.

U

Wie wurde der Austausch zwz'schen den ,lzfndlichen and
SIt'l'dtz'schen Produkten geregelt? ,

H

In Barcelona waren viele Geschéfta kollektiviert und un-

tereinander organisiert. Die Kleinhandler batrieben eine
i3 Zentrale, W0 die Bauern ihre Produkte hinbrachten und ver-

kaufen konnten, teilweise direkt, teilweise gegen Kredit; das
‘

war nicht einheitlich. Die Bauern lieferten mit LKW's an ei-
nen bestimmten Ort und von dort aus wu rde es verteilt.

Kannst du ans deiner Sic/1t kurz den Weg der CNT in der
heutigen spanischen Gewerkschaftsbewegung beschrel'ben?
Welche Rolle spielt sie noch? ,

Als Franco starb, war es die CNT, die wéhrend seiner

Zeit am meisten verfolgt wurde. Es gab wenig Leute, die die

anarchistischen‘Traditionen weiter fortfiihrten. Franco hat-

i te die Comisiones Obreras (CC.OO.), eine Art staatliche Ge-
”

Werkschaft gegrijndet". Die anderen waren verboten. Dar

CC.OO. beizutreten bedeutete, der Franco-Gewerkschaft

beizutreten. Das wollten unsere Genossen nicht. Ebensowe-

nig die Sozialisten, die Kommunisten aber wohl. Ala Franco

tarb, griindeten die Kommu nisten ein‘e eigene Gewerk-

schaft, unter dem Namen 00.00. Und das war die st'airkste

Gewerkschaft in Spanien. Die CN'lL gehort zu den Schwéch—

sten heuvte, unter anderem auch aufgrund ihrer Spaltung.
Nach F rancos Tod wurde eine Art ”Betriebsrétagesetz" ver-

abschiedet. Dadurch wurden die Aktionen der Arbeiter an

51: das Gesetz gebunden. Wenn 23. die Arbeitar Forderungen
stellten, verhandelten nur die Delegierten der Gewerkschaf-

3f ten mit den Unternehmern. In der CNT gab es zwei ver-

t} Schiedene Auffassungen hierzu:
'

Die einen sagten, das ist eine staatliche Organisation, in

der wir nicht mitarbeiten wollen; die anderen sagten, wenn

‘: Wir uns verweigern, dann entfernen wir uns’von den Arbei-

tern. Die letzteren waren nicht absolut dafiir, bei den Be-

:3 triebsréten mitzumache‘n, wollten sich aber in bestimmten

Situationen beteiligen. Trotzdern kam 65 ZUI’ Spaltung. 50‘

1;, dais es heute zwei CNT's gibt. Eine in Madrid (CNT-M), und

eine in Valencia (CNT-V)”. ,

er stark sind beidejetzt?

‘ Das ist schwer zu sagen. Wenn sie insgesamt' 100.0011
11‘ sind, ist es schon viel. lch habe erfahren, dalZ die lokaie

Organisation von Barcelona 3000 Mitglieder hat.

Und wozu gehdrt die Gruppe in Barcelona?

Die gehb’ren zu MadridM und sind gegen eine detaili-
; gung an den Betriebsrate'n, wahrend die m Vaienma suchv

unter bestimmten Bedingungen daran betelligen.

l

‘Hier irrt Augustin Souchv: Die CC.OO. entstan‘den Anfang der.
60m Jahre als autonome Arbeitergruppen bei den Minenstraiks in :3

Asturien. Die KP Spaniens hat in jahrelanger Wfinlarbait diase (Jr-i];
ganisation vor den Karran ihrar Partei gespannt. Die Franco-Ge—
werkschaft hiali CNS. Flichtig ist, daB die CC'.00.- und KP- Funk- *i
tionére in Frances letzten Lebensiahran einen massiven Entrismusi
in die CNS betriaban um an wichtige Schaltstellan zu gelangen. so 5

data sie 1975, nach Francos Tod, einen sehr guten "Start" batten.
‘**

Die van Augustin Souchy CNT-M genannte CNT nannt sich seiw
ber CNT Oder CNT 5. Kongress und beruft sich auf die Mehrhaits:
beschlfisse des 5. CNT-Kongrasses, 1979 in Madrid. Die etwas klai-’
mare, von Souchy CNT-V genannta CNT nennt sich seiber abenfalls
CNT (in Katalanien CCT) Oder CNT impugnadora, d.h., die die ,

Beschlfisse won Madrid zurfickwaisan, wail sie diasan Kongrass ffir
manipuliart haiten. Baidev-Organisationen 55nd im Prinzip Iandas-

‘

wait organisiar‘t und haban in alien wichtigen St‘a’dten ihra leweill-
G .gen ruppen

ANM._ d. b‘etzers

. l
l

l

Wir wallen die Gelegenheit nutzen and dich zur FA UD ‘

{Freie Arbeiter Union Deutschlands} der Weimarer Zeit
and zu ihrer Zeitung ,,Der Syndikalist”fiagen. Bade sing."
heute nur noch wenzgen bekannt. Dexhalb bitten wir dick ‘1

als ehemallgen Redd/crew, kurz Entwicklung, Auflage and ‘vs

Verbreitung zu schildern. ’

Gie FAUD entstand nach dem 1. Weltkrieg aus der Frei» .5.
en Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, die nach dem .,

Sozialistengesetz gegriindet wurde. ,,Der Syndikalist" war

das‘ Organ der FAUD und wurde fedam Mitglied gratis gage-17.:
ben. Dadurch women wir genau, wievieie Mitgiieder wir
hatten. ‘

Wurde die Zeitung fiberhaupt nicht verkauft?
Nur wenige. Dal! auf der StraiSe oder in Fabriken ver— ‘

kauft wurde, mag as auch gegeben haben. Wenn ein Orts-
“

verein Exemplare dafijr besteilt hat, war das seine Sacha.

Daren war‘ also ,,Der Syndikalist" kez'n l‘ropagandabbtt, v

sondern ein Mltgliederblatt. .

Ja. Wir batten .einmal 120.000 Auflage. .Das war abet?
auch das Hfichste. 100.000 war so der Durahschnitt zur

Zeit der Kampfe im Ruhrgebiet (1923/24). Ua waren die j
. «

Syndikalistan mit im Vordergrund. In Uiisseldorf hatten wir
V

‘

'

sugar eine‘Tageszeitung ,,Die Schfipfung"; sie kam lingeféihr‘
l7 zwei Jahre lang ale Tageszeitung haraus. Thematisch stand

‘ i



damaIs die Frage des Streikrechtes und —- von RuIEIand her
—~ die Organisierung in R'éten im Vordergrund. Es bildeten
sich Betriebsréte; das haben wir unterstfitzt — aber nicht das

spétere Betriebsrétegesetz, das nur fiir die groBen Betriebe

galt. Auch die Idee der direkten Aktion haben wir propa-

giert und eingesetzt. Als der Kapp-Putsch kam, haben wir

den Widerstand in den Bezirken mitorganisiert. Wir haben
also eine gewisse RoIIe gespieIt, aber die Mehrheit der Ar-

beiter organisierte sich im ADGB.

Wz'e war das Verhz‘z‘lmis der FA UD zu den anderen Lin-
kerz and 2.13. zur AA UE?

Mit denen haben wir zusammengearbeitet. Auch vor der
Machtfibernahme HitIers, aIs es darum ging, Bewegungen da-

gegen zu unterstiitzen. Da war die AAUE von Otto Rfihle
und Franz Pfemfert, Es gab da verschiedene kIeine Grup-
pierungen, auch die Anarchisten von ErichMUhsam.

Und wie sah dzese Zusammenarbeit aus?

Wir hatten gemeinsame Versamqungen gegen den auf—

kommenden Faschismus. Im ékonomischen Bereich war ja
aIIes durch die Tarifvertréige geregeIt; da haben wir uns

nicht beteiIigt —- auBer wo es unbedingt notwendig war.

Aber dieser Ansatz war politischer Natur. Das war keine

Organisation auf Dauer, sondern jedes Mal von Fall zu FaII.

Wie habt ihr auf die Ausez'nandersetzungen zwischen

KPD und SPD fiber den sogenannten ,,Linksfaschismus“ re—

agz‘erz?
I

Mit der KPD hatten wir nichts zu tun;z.B.aIs die Sache
mit Sacco und Vanzetti war, hatten wir in BerIin eine Pro-

testversammlung der Anarchosyndikalisten einberufen. Pa-

raIIeI gab es eine der Kommunisten. Die Versamqungen
waren réumIich getrennt und doch gemeinsam fiir die

gIeiche Sache. Sonst hatten wir mit den Kommunisten

nicht viel gemein -— nur bei bestimmten Problemen.

b'iehst du im Nachhinein irgendwelche Fehler in der

FA UD—Politik?

Nein. Die FAUD hatte ja hochstens 100.000 Mitglieder
und konnte keinen EianurS auf die politischen Ereignisse
in Deutschland ausfiben. Sie konnte gar keine Fehler ma-

chen. In fast aIIen Betrieben hatte ja der ADGB die Mehr-
heit. Wenn es um Fragen ging, wie den Beginn der Militari-

sierung (Panzerkreuzer) Oder den Abn'eibungsparagraphen,
haben wir immer die Positionen bezogen, die freie Men-
schen einnehmen muBten.

8

Wir haben anfangs fiber aktuelle sozz‘ale Bewegungen ge-
‘3

sprocherz, die libertdre und an tzkzutiritdre Ansa'tze enthalten.
Dazu gehb’rt auch die DiskuSSiOn um Selbstveiwalmng. Zum
Problem der Selbstverwaltung in BeMeben kamen u.a. mit
der Solidamosc auch viele Impulse nus Palm. Wie schdtzf ‘1;
du die Bewegurzg der polm'schen Arbeiterselbstverwaltung W

ein? Vielleicht verglichen mit dem jugoslawischen ModellZ
In Jugoslawien ist es so, daIS nicht das Wirtschaftsmini-

sterium aIIein von Belgrad aus bestimmt, war einen Betrieb
leitet, sondern in Ubereinstimmu ng mit den IokaIen Orga-
nen der Stadtverwaltung. Es ist dabei nicht ganz so zentra-
Iistisch wie das russische System, wo der Fabriksowjet nur

noch Fragen sekundiirer Bedeutung entscheidet, etwa Si-

cherheit, Hygiene": und keinen EianuB auf die Produk’cion
serst hat. Aber in JugosIawien wird der Betriebsleiter eben

nicht von der Belegschaft aIIein gewéhIt, und sein Geh‘alt
betragt mehr als das DoppeIte des Lohns der Arbeiter. Das
entspricht niCht dem Begriff des ,,Sieh-Selbst-VerwaItems"
und ist auch nicht so dezentralistisch wie in Spanien ‘36. Da
wéhIten die Arbeite‘r ihre Direktoren oder Ingeniedre
selbst. In P o I e n ist es ja nun so wie in Rufiiand, da‘s Mi
msterjum bestimmt die Betriebsorganisation. Da hatten die
Arbeiter nichts zu sagen

— ihre Forderung nach Setbstver-
waItung kam aus dieser praktischen Erfahrung — nicht, weil
sie die Internationale Arbeiterbewegung kennen Oder ir-
gendweIche Ideale oder positive Postulate verwirktichen
wolIten. Dazu kam noch die durch den Zentralismua verur-
sachte sch Iechte WirtschaftsIage. Ich gIaube nicht, dag einer
der poInischen Arbeiterfiihrer die Geschichte der 1. Interna-
tio nale kennt, — sondern aIIein aus praktischer Erwégung...

AhnIich war es in IsraeI bei den Kibuzzim; die gab esja



auch nicht, weil sie Kropotkin geiesen hatten. In Israel ka-
men die ersten Einwanderer bereits vor dem 1. Weitkrieg,
zur Zeit der soziaiistischen Siedlungsprojekte. — 2.8. in Bar-

lin-Oranienburg der 'Garten Eden' von Landauer, Oppenhei—
mer, Gesell... .Gleichzeitig entstand die zionistische Bewa-

gung. Die ersten kamen nach Paiéstina in einer Gruppe von

100 Personen, Ménner und Frauen, und jeder bekam vom

Zionistischen Komitee ein Stiick Land. Und das hfitten sie
ja nun ffir sich selbst bebauen ké‘mnen. Denn das zionisti-
Sche Komitee sagte nicht: ihr miiBt ein Koiiektiv griinden!
Sondern sie haben es aus praktischer Erwégung gemacht.
Wasserleitungen, StraBenbau, Elektrizitéit, Feider aniegen —~

das hétten sie einzeln ja niemals fertiggebracht. Aus der ge-
meinsamen Arbeit ergab sich dann das koiiektive Zusam—
menieben. Damit gingen sie im persénlichen Bereich noch
weiter als die Spanier, die ja nach wie vor in ihren engen
Kleinfamiiien Iebten, wie elend das auch immer war.

We erkld'rst du dir den Widerspmch zwischen dieser fi'fi—
hen Kibuzzbewegung und dem Nationalismus den der Staat
Israel heute gegem'iber den Paldstinensem prakn'ziert?

Das begann mit der aliméhiichen Einrichtung und dem
Zustrom der Verfoigten unter Hitler. Van den ersten Ein-

‘ wanderern kann man sagen, dais sie grab gesagt Soziaiisten
“

Waren,. auch wenn die die marxistische oder anarchistische
Lehre nicht unbedingt kannten. Die meisten aus Polen ge-
hérten dem BUND an, der russisch sozialistischen Partei in

Poien.

Der Nationalismus begann mit der Staatsgriindung [ara-

_
eis. Es gab damais zwei Richtungen: die cine von Ben Guri-

”

on —

er propagierte einen eigenen Judenstaat; die andere
wurde verkérpert von Martin Buber, Professor Magnes, die
den IHUT grfindeten. Sie waren dafiir, dai! die Juden zu-

‘ sammen mit den Arabern einen Staat gz'findeten. Aber Ben
Gurion hatte die Mehrheit. Hétten sie damals den Rat Mar-

‘

tin Bubers befoigt, wére die Situation heute eine ganz an-
1‘1 dere...

‘

Und jetzt bei den letzten Wahlen wurde ia Begin Mini-

sterprésident, und da hat der asterreichische Bundeskanzier
Kreisky ja nicht ganz unrecht, das ist ein haiber Faschist,
der Begin.

Wir haben am Schlufl noch eine persénliche Frage: In.
1-]‘1 deinem Buck ,,V0rsicht Anarchist” beschreibst du (tile

wichtigen Persdnlichkeiten aus der anarch‘istischen Hewe-

gung der Weimarer Zeit. Es fehlt aber fast ganz, was so die

1" rdgliche Kleinarbeit ausmach'te, was du eigentlich truest,
Wic du gelebr hast. Dabei handelt es sich dock um dame Me~

n moiren. Hast du all dies bewufit ausgelassen, wurde es ge-
kfirzt, Oder fehlz‘ es deshalb, weil der Akzertt aufpolitische
Erinnerungen lz‘egt?

Ja, das ietzte ist der F a“. ich sagte miir, das Persfinliche

53} hat keine Bedeutung.

Wz'irdest du ims vorz dem Persénlichen nuch gin biflchen
'7: Was erzdhlen, weil es fiir um: fa auch um den Menschen

‘3‘: Souchy geht?

3;: Mein Vater war vain seinem Vater her Handwerkermeiatet,
'33: hatte einen eigenen Betrieb und einen Laden,woer die Warren

verkaufte; Drechslermeister. Praie’tarischer Kiainbéirgm.
Oder wie nennt man das? Zuerst habe ich bei maimmVater

'

gearbeitet, dann ging ich nach Beriin und machte eine Amy

bildung als chemischer Laborant, und damn: verdieme‘ ich
mein Geld. Und d‘a ging ich damn auch abends in die Bi—

; bliotheken und habe die game Literatur geiesen.
; Dann ging ich nach Wien und‘ arbeitete in eimm Labor,

.1 Und als der 1. Weitkrieg ausbraci’i, das habe ich in schonge—
.

‘

Schrieben, wurde ich verhaf’cet, denn ich gehiima dew GFUW
1 pa um die BEFREIUNG an die heme in fire: herawskamm;

:2 die hat den Ursprung in ”Ericennmis Lind Befreiwng?’ Kenn

Pierre Ramus. Wir waren vor aliem Antimilitaristen. Alie,
die nicht Csterreicher waren, wurden ausgewiesen. Da wur-

de ich an einen anderen gefesseit und bekam einen Steak.
brief, einen Zettel: ,,Vorsicht Anarchist!"

"

Und wie bist du. fiberhaupt zur anarchistisclzen Bewe-
gang gestoflen .7

Main Vater war Handwerksgeselie und wurde Soziaide-
mokrat, wie August Bebe! — der war auch Drechslermeister,
and war dann der bekannteste Sozialdemokrat in Ratibor,
Oberschlesien, wo ich geboren bin...

Ais Kinder wurden wir auf der Straiie mit ,,Demokrat,
Demokrat" besehimpfi.

Ais ich nach Berlin ging, habe ich mir Adressen von dor-
tigen Soziaidemokraten mitgenommen. Und damn ging ich
einmai in eine Versammiung, in Neukéiin in der Hasenhei-
de, da sprachen Clara Zetkin and Gustav Landauer. ich har-
be mir beide angehfin, und Gustav Landa'ier hat mir besser
gefalien. Am nachsten Tag ging ich darthin, wo er seine Zei-
tung herausgab, den "SOZIALEST", und allméhficn wurde
ich bekannter und befreundeter mit iimen Und kam so in
die Bewegung.



MILITKRMACHT UDSSR

Was ist die Sowjetunion heute, 60 Jahre nach der Oktober-

revolution? Was wird aus diesem totalitaren System in 60

Jahren? Diese Fragen sind an Cornelius Costariadis gerich-

fret. Es sind dieselben Fragen, mit denen sich die Teilnehmer

eines Seminars ,,Arten des sowjetischen Totalitarismus und

lmperialismus" beschaftigten; organisiert vom ,,Centro Stu-

dii Libertari G. Pinelli”, Ende Mérz in Mailand.

Die lnfragestellung der sozialen Natur der UdSSR ist

heute groB in Mode gekommen. (...) Anscheinend ist die Pé—

riode definitiv abgeschlossen, in welcher sich keine Zweifel

stellten oder die blolSe Hinterfragung des sowjetischen Fle-

gimes schon bedeutete, auf der Seite des amerikanischen

lmperialismus oder ,,Lakai der Fleaktion‘aire” zu sein. Casto-

riadis gehort aber keinesfalls zur heutigen ,,spatreifen
Kompanie”. Zusa'mmen mit Claude Lefort — in der hervor-

ragenden Zeitschrift ,,Socialisme ou Barbarie" — beschéif—

tigte er sich mit der Sowjetunion seit den letzten Kriegs-
jahren, als er nach Paris kam.

Castoriadis, Athener, studierte Recht, Okonomie und

Philosophie. Am Anfang der Besetzung Griechendlands

durch Deutsche und ltaliener griindete er, gemeinsam mit

anderen kommunistischen Disaidenten eine politische Wi-

derstandsgruppe in Opposition zur offiziellen kommunisti-

schen Partei. Sie schlossen sich zustimmend der trotzkisti-

schen Organisation von (Spiros Stiinas an, bis Ende 1945 als

e’r nach Frankreich urn'siedelte. Ab diesem Zeitpunkt wird

sein lnteresse fiir die ,,Lander des realen Sozialismus" syste-
matisch. Sein Einflu|3 auf die extreme Linke Frankreichs

nahm stéindig zu: Seine Analysen sind laufende Wéhrungen
unter den Protagonisten des Mai 68. Heute lehrt Castoriadis

an der ,,Ecole Pratique des Hautes Etudes", einem Pariser

nachuniversitaren lnstitut. Er ist Autor zahlreicher Biicher,
u.a. ,,L'institution imaginaire de la societe, 1975", ,,Les
oarrefours du labyrinthe, 1978", ,,La societe francaise,
1979"; (inwieweit diese Titel auf deutsch vorliegen ist der

sf-redaktion leider unbekannt; aus der zitierten Zeitschrift

entstanden bei MAD/Edition Nautilus folgende zwei Titei:

,,Arbeiterréite und seibstverwaltete Gesellschaft” und ,,Post-

skript zur Neudefinition der Revolution”.l Costariaclis hat

seit Jahren aufgehort, sich als Marxist zu definieren. Diese

Trennung gab ihm jedooh nicht (wie bei vielen seiner Ge-

neration geschehenl den Anstoli zur Position'der Sozialde~
mokrazie oder cles Liberalen, sondern zur Richtung eines

10

(Am polnischen Beispiel illustriert)

—- Interview unserer italienischen Freunde van der
Rz'vz'sta A mit Cornelius Castoriadis —A

.

(Ubersetzt von Roland Mecrbrey; bearbez’tet und
mz’t Anmerkungen versehen van Wolfgang Hang)

immer besser akzentuierten libertarian Bewulfitseins. Die

Begegnung in Mailand war eine gute Gelegenheit, ihn zu in-
terv iewen. ‘

FRAGE: ln deinem letzten Buch ,,Devam la guerre" 1 1’
schreibst du, daB RuBland nicht mehr hinreichand als Land “3
beschrieben ist, in welchem die Teohnobiirokratie zur domi-
nierenden Klasse wurde, sondern in welchem die Ausbeu-

‘

tung und Unterdriickung Héhen erreichte, wie sie nach nie
in der modernen Geschichte bekannt waren. Was sind das
fiir neue Elemente?

_

4

ANTWORT: Um dir antyvorten zu konnen, ist es notwendig ,‘
vorher einige Betrachtungen anzuetellen. An erster Stelle
miissen wir hervorheben, dais der Terror der Masse in der
Form des Stalinistischen verschwunden iet. Es gibt keine

‘

Morder von hunderten, von tausendan von Menschen mehr, ‘.

auch keine Konzentrationslager von zig-Miilionen Gefan-

genen. Sicher gibt es totale Repression, aber diese Repres-
SlOn ist im gewissen Sinne wesentlich wirkurgsvoller, will 3‘“

heilSen, sie halt das Volk unter der Macht cler Obrigkeit, oh- ‘5‘11'
ne Hinrichtungen von Massen und ohne Millionan von Men-
when in den Konzentrationslagern. Der ,,klassische” Terror
der Stalin-Ara ist nichts anderes als eine Phase, die ich das 1

,,Delirium" nenne. ES gab keine rationale Rechtfertigung
zu der Verbreitung dieses Terrors, weder tikonomisch, noch
politisch. (...) Jetzt ist disses ,,Delirium" verschwunclen.

Aktgell sind Liigen, Liigen in enormer Ouamitét, aberdiese
Liigen sind kein "Delirium". Die totale Verachtung der
Wirklichkeit. welche einst in der stalinistisohen Ara charak-

‘

teristisch war, ist verschwunden and die Schuld an Milier-
folgen wird nicht mehr von den wahren programmgeméillen

‘

‘

Planen auf die sabotierenden Anarchisten oder Trotzki‘sten “‘

geschoben. Es existiert nicht einmal mehr eine totalitare,
'

kiinstliche Konstruktion der Realitat. Ein anderes, fiir die

Betrachtung wichtiges Element ist die Zersetzung und prak-
“

tische Liquidation der ldeologie. Elna ldeologie mug einer-
seits einen universellen Zuschnitt and rationale Argumente
haben, andererseits in die Organisation der sozialen Realitat
elngreifen kénnen. Dies ist heute in Ruliland nicht der Fall. ‘.
Der Marxismus-Leninismus ist ein vereiniachtes Ritual, wel- 7

enes nicht einmal versucht mit aktuellen Fragen fibereinzu-

st'immen und in die Organisation der sozialen Wirkl‘ichkeit
‘

emzugreifen. D. h., dal3 die ,,Roten Herrschaften" nicht
mehr die totale Kontrolle der Realitat in‘ Harden halben.
Das Regime verzichtet auf die Kontrolle der Gadanken‘und
der Seele des Menschen. Sicher: soilta irgendeiner seine
Opposition gegen das Regime offentiich demonstrieren, en-

det er in der Psychiatrie oder im Konzentrationslagar, ~ im
besten Fall verliert er seine Arbeit. Aber solange niemand
protestiert wird jeder in Ruhe gelassen. Das Regime be-
schrénkt sich auf die Kontrolle dues éullerlichen Benehmens.

‘

Es 153: sich sagen, daB das Regime pawlowianisoh oder skin- i

nerisch (Pawlow und Skinner waren Verhaltensforscher, die
meinen, dais der Mensch ~ wie ein Tier -— auf fades Signal
einen bestimmten Reflex zur Antwan gibt;sprich: dalS der

_

‘



Mensch wie eine Maschine gefiittert werden kann und der
Ffitternde s'ein ,,Tierchen” dann ganz unter Kontrolle hai-
ten kann; nach Skinner sollten Kinder mit Lernmaschinen
erzogen werden; nach Skinner werden Gefangene im« US-
Knast MARION “angepalSt” und nach Skinner leben sage—
nannte Alternativler (Futurum oder Walden ll) in Land-

kommunen, wo mit Lob und Tadel geregelt wird. "Palem-
sche sf-red."l geworden ist und au'f die Supersozialisation
des Menschen verzichtet. lm Gegensatz zur Vergangenheit
neigt heute das Regime 2m Privatisation, zur kleinen per—
sénlichen Karriere und zum Wodka. (Na denn Frost, Bril-
derchenl Anm. Roland M.)

,FRAGE: Aber was représentiert diese Entwicklung? Was

besagt es fiir das aktuelle Regime?

‘ANTWO RT: Vor allem ist es wichtlg zu verstehen, daB das

Totalitaristische bereits am Anfang fehlgeschlagen war, ge-

nauso wie irgendwelohe Formen der Selbstreformierung der

Biirokratie. Mit dern Tode von Stalin wird angenommen

(Und viele denken das auch noch heute), dais die Biirokratie

‘sich von selbst reformieren kann, und dais die russische Ge-

sellschaft sich in diese Reformrichtung 'welteren’nNiekeit;
vom Standpunkt eines universellen Ostens oder von einer

dstlichen ldeologie aus betrachtet, ist der Steat normal und

neigt in die Richtung aller Gesellschaften: em wenlg Demo~

kratie und ein wenig von der freien Markmirtschaft. Man

begann daher Reformen zu studieren und sie im biirokrati-

schen Systen einzufiihren; man begann zu studieren, inwie-

welt sich mehr 6konomlsche Rationalitéit einfiihren lielSe ~—

im astlichen Sinne. im Regime—Sinne. Sie glaubten daran,
die Probleme der russischen Gesellschaft mit dem Schema

der amerikanischen Soziologie analysieren zu kénnen: gro-
Ee Mode, Spiele und Wettbewerbe zwischen verschiedenen

Interessengruppen. Aber so lag die Sache eben nicht. in der'
Realit'ét waren bereits zwei Versuche fiir eine Reform von

Oben vorhanden. Der erste -— von Malenkow —'— wollte die

Produktion der Gfiter fiir den Konsum erhéhen; aber dies

Scheiterte sehr schnell an der Intervention von Seiten des

Heeres. Der zweite — von Chrustschow — wollte vor allem

die militérische Bewaffnung limitieren. Auch Chrustschow’s
Versuch wurde von einer Koalition eliminiert, die Teil des

Heeres war. Nach allem Johnt es sich nicht mehr, Versuche
Von Selbstreformen néiher zu verfolgen.

Heute, we die kommunistische Partei zum ,,totalen Para-

siten" geworden ist, verfolgen wir die phantastisclne En't-
Wicklung auf dem militérischen Sektor; viele wenn mum die

groflen Fragen, welche die russische Gesellschaft betreffen.

11

kfinnen nicht angepackt werden ohne das Einverstiindnis
des Heeres! Deswegen gene ich so welt zu sagen, dais das

Heer die dominierende Macht in der russischen Gesellschaft

geworden ist. Heute ist die Macht in RuBland eine ,,Strato-
kratische Macht”, folglich eine Struktur, die das Wachsen
des Heeres mit dem sozialen Kérper in Einklang sieht.
FRAGE: Aber das Heer scheint nicht direkt die Macht zu

verwalten, es besitzt keine ,,zentrale Position” in der sowie
tischen Machtstruktur.
ANTWO RT: (...) Vor allem anderen mfissen wir uns fragen,
was ist die Macht? Bzw. einfacner, der formale Apparat der
Macht? Wir diirfen nicht einfaeh 'an eine Reproduktion der
Macht denken in der Form, wie 5ie uns bekannt ist. Heute

gibt es in RulSland eine neue Form der Macht, die wir mit
unseren bisherigen Modellen nicht erklfiren kennen.

in diesem Fall handelt es sich nicht nur um das Heran—
wachsen einer militérischen Macht, sendern um ein neues

Phéinomen... Niemals bisher existierte ein Heer, das sich in
solchem AusmalS mit der industrie zu einem Komplex ver-

wickelte um zu bestehen. l...) Meiner Ansicht nach domi-
niert dieses russische Heer, weil es bei Pléinen, bei Direkti-
ven etc. bevorzugt behandelt wird, weil as national und in-
ternational auswéhlen kann. (Um ein konkretes Beispiel
einzufijgen: die palnlschen Salidarnosc-Vertreter im Exil
warnen die F riedensbewegung vor der Mi litérmacht UdSSR,
weil‘ diese auch in Polen Rohstoffe, Arbeitskréfte und Fa—
briken filr ihre Zwecke einsetzt; cl.h. 2.8. in Polen Pl’i—ine
aufstellt, was und wieviel fflrs Militér gegen weiche Bezah-
lung zu produzieren ist. Diese ,,Fremdarbeit" ist auch ein
Grund fiir Polens Miflwirtschaft; Anm. sf-redaktion) Der mi-
litéirische Sektcr net iedoch kein lnteresse zu bestimmen,
Wer als Ausbilcler nach Ost-Sibirien bestimmt wird Cider wie
der Preis fiir Schuhe festgelegt wird; - fiir solche Sachen be~
steht die Bfirokratie cler Pertei.
F RAGE: Also besitzt die Partei immer noch einen wichti-

gen Posten in der sowjetlschen Gesellschaft?
ANTWO RT: l...) in Ruliland gibt es zwei Sektoren: Der zi~
vile Sektor, welcher nicht funktioniert Oder nur schleeht
funktioniert: in diesem Bereich gibt es einen konstanten
Mangel an guten Produkten bzw. schlechte Qualitét.

Dann der militéirische Sektor, welcher perfekt funktio-
niert und der Rulfiland zur ersten militérischen Macht der
Welt machte. Diese Situation will etwas verdeutlicht wer-
den:

Das Heer der Nach—Stalin-Zeit ist ein Heer von Nuklear-
lngenieuren, Elektronlkem, Chemikem, lngenieuren der
Metallurgie...; kurz em Hear. .von Spezialisten. Des Wachs-
tum der Differenz zwischen dem zivilen Sektor "(ind dem
militérischen Sektor ist enorm. Es scheint, dal?» die militéi.
rischen Bereiche als die einzigen effizienten Teile der russiv
schen Gesellschaft gelten. Diese militérische Gesellechaft
lich spreehe, um genau zu warden, vom prbfessioneilen Tell
im Heer) ist vor allem eine enorme lndustrie, Welche nach
meinen Kalkulationen ca. 20 Millionen Arbeiter einbezieht;
—— auf eine Gesamtzahl mm 140 —— 150 Millionen Arbeiter.

Wie ist es méglich, dais dieser Sektor effizient produ-
ziert? Um dies zu beantwnrten, ist es nicht hinreichend,
auf die groBen Méglich-keiten der Produktion hinzuweisen.
Zum Beispiel fallen seit 10 Jahren der Agrarwirtschaft
30 % der lnvestitionen zu, und sie ist trotzdem immer in
einer desasteréhnliehen Situation. Es existiert aim eine an-
dere Organisation der militérlschen Produktion, V011 wel-
cher wir heute — dank der Aussagen der Diseidenten ~— die
Daten haben. (Laut Solidarnosc-Vertretem gibt es auch Pri-
vilegien flir in der ’militfirischen’ lndustrie téitige Arbeiter;
Anm. der sf—redaktion} '

,

Zuwmmengefalfit (...): notieren wir die militérische ,,Un-
ter‘Gesellschaft” als die einzige lebende Kraft in dem Re—

,

gime, zu der die Partei im Vergleich als eine Art ,,Spezies
"

von lebenden Kadavern" erscheint, dam sehen wir, dag der
'

.1. ".
'

u . u i ., ‘ischen Sinne den Platz fiir einen
,



neuen Typ von sozialer Formation freimachte; diese nenne

ich ,,Stratokratie" (laut Duden: ,,Fehlanzeige”;geschétzte
Ubersetzung der sf—redaktion: Herrschaft einer Schicht)
FRAGE: Hat es trotzdem noch ~Sinn, das sowjetische Re-

gime als totalit'eires zu bezeichnen, charakterisiert durch die

Formen, die uns bekannt sind?

ANTWORT: lch giaube, wir mussen erkennen, dalS wir ans

einem neuen geschichtlichen Wesen gegeniiberstehen, wel—

ches mit dem klassischen Totalitarismus eine gemeinsame
Charakteristik hat: es héngt an der brutalen Gewalt um der

brutalen Gewalt willen. Aber es gibt einen wesentlichen Un-

terschied, weil wir feststellen miissen, dal! in RulSland das

Ziel einer totalen Herrschaft von der Gesellschaft getrennt
wurde. Die Herrschaft versucht weiter das Ziel zu sein,
bleibt aber eine externe (= éufSerliche) Herrschaft. Warum?

lch denke, dalZ wenigstens im Fall von Ruflland der klassl-

sche Totalitarismus fehlgeschlagen ist mit seinem zentralen

Ziel das humane Sein total zu assimilieren oder, wenn es

fehlschléigt. es zu vemichten. Dies léfit sich unméglich be

weisen, aber meiner Ansicht nach ,,iibersetzt" uns def Zu-
sammenbruch der Partei und das Hervorgehen des Heeres
diese Méglichkeit. (Folgt man Castoriadis’ Argumentation
uncl sieht das Militér als Subsystem der éstlichen Gesell:
schaften, dann ist die Militérdiktatur in Polen nicht der letz-
te Ausweg eines totalitéren Systems a la Chile, Argentinian
usw., sondern eine logische Konsequenz, die méglicherweise
allen osteuropéischen .,real—milit'eirischen" l?) Landem
droht. lst der militirische Sektor privilegiert in der Aus-

wahl am know—how, Techniken, Rohstoffen und industrie-

anlagen und funktioniert deshalb besser als alles andere, so

wiFd er dann zum Einschreiten gezwungen, wenn eine orga-
nisierte Gewerkschaft diese Privilegien wieder fijr andere

gesellschaftliche Bereiche zurfickfordert; oder wenn eine
Partei ldurch Massenaustritte wie in Polen) so weit abge-
storben ist. dais sie ihre formalen Verwaltungsaufgaben
nicht mehr erfflllen kann. Das heiBt auch, diese Arbeitstei-

lung zwischen Militér (tatséchliche Macht) und Partei (offi-
zielle und bfirokratisch-verwaltende Macht) funktioniert

nur, wenn die K3 ft zwischen den beiden Systemen Militéir-

gesellschaft und Gesamtgesellschaft nicht so groB wird, daB
die Gesamtgesellschaft zusammenbricht; tut sie das, dann

mufs das Militér — um seine Teilgesellschaft zu erhalten,
die Macht und die léstigen Aufgaben in der Gesamtgesell-
schaft mitiibernehmen; d.h. ca. 20 Millionen managen clann
die Gesellschaft alleinel Demzufolge schiieth auch Casto-

riadis: — Anm. der sf-redaktion)

Sicher ist die GeSchichte noch nicht beendet, aber in die-

sem Punkt der ,,Evoiution" wird deutlich. dais es unmfiglich
ist, den Widerstandsfaktor Mensch zu fibergehen. Wir wie-
derum kfinnen denken, dal3 immer die Méglichkeit des
Kampfes fiir die Freiheit vorhanden ist, —— und nicht nur

denken, sondern auch versuchen, dies- in Aktionen umzu-

setzen.

12

[ISIHIRIIPA'INHI
SOZIALISTISCHES OSTEUROPAKOMWEE

Heft 2/1982: f’olen nach dem Militfirputsch— Zur Einechalzung der Lage nach dem 13.12.
--

Sehwxengkeilen der westdeufschen Linken
m!‘ derfolen-Salidariliit
Die wmschaftspolitischen Reformvorstel-
lqngennder Solidamoéé (Dokumente und
Emschatzung)

L28 Seiten, DM 8,-

Heft .4/1981: 1. Kangrefl van Solidamofié
— mit dem vollstfindigen Gewerkschaflspro-

grzimm ven Solidamoéé
—

some Beztréigen van Sianlszkis, Kuron WI.

96 Seiten, DM 6.-

Heft 3/1981: Polen 1981
~

Arbeiterselbstverwaltung in Polen
— Zur Lage der Landwirtschal‘t
— Problcme mit der Winschaftsrel‘orm u.a.

112 Seiten, DM 6,-
;

Bezugsbedingungem Alla Beatellungen an dus
Sozialistische Osteuropakomitee. i’ostl‘ach

2048, 2000 Hamburg 13; die Lieferung von
Emzclheften erfolgt nach Vorauszahlung
(Hefiprcis + Portoanteil von DM l.~); ein
Jahresalqpnncmem kostet DM 30,- liir vicr
lleflc; chrweisungen auf das Postscheck-
konto Hamburg Nr.53173~206, Peter Offen-
horn. Sonderkonlo, 2000 Hamburg.

‘

'

l



Die Friedensbewegung mobilisierte nach Bonn und obwohl
ihr kleinerer Teil: die Anti-Kriegs-Bewegung zu Hause blieb
und ihr noch kleinerer Teil: die Anti lmperialismus—Bewe-
gung nach Berlin fuhr, kamen mehr als zur medienberfihmt
'gewordenen Bonner Friedensdemo 81. Wéhrend die Anti-

lmps blauéiugig ihren Sieg am Nolli feiem, hatte so man-

Che Gruppe bei ihrer Riickkehr ein Mitglied weniger aufzu-

weisen. Wer dennoch vom Sieg spricht, muB ein Gruppen-
bewurztsein haben, wo der einzelne nichts mehr zéhlt und
nur noch die Sache wichtig ist; ein militarisiertes BewuBt-
sein also, das die Frage zul'éiSt, fiir wen da eigentlich ge-
kémpft wird.

Trotzdem brachte der Noili eine zentrale Erfahrung: daB
so oft versp'Lirte Ohnmacht trotz andauernder staatlicher

Aufrfistung kein Dauerzustand sein mulls, dais eine Opfer-
mentalitat (die intellektuelle Entsprechung zum no—future-
Denken) unangebracht ist, bzw. den Glauben an die eigene
Kraft aufgibt. Hinzu kommt, dais es eine Grenze fiir AngSt
gibt und hier macht der Staat seine Fehler. Wer ,,dicht
macht" und versucht, chilenische Stadien auf deutsche
StraBen zu Ubertragen, léa'lSt der Angst keinen Ausweg. Wer

mit der Angst Politik macht — und darin sind die Einsatz-
leiter seit ein paar Jahren wahre Meister — muis eine WAHL

iassen. Wenn keine Wahl mehr bleibt, veréindert sich die

Angst: auch der Furchtsame hat keine Chance mehr, also
muB er sie nutzen.

,,Die Anti—Kriegs-Bewegung blieb zu Hause", isteine Be-

hauptung, die vielleicht von anderen Aktiven widerlegt
wird. Klar erscheint, daB viele Anarchos, Spontis und ende—
re Linksradikale keinen Bock hatten, superfriedlich einen

Tag in Bonn spazierenzugehen; fiir teures Fahrgeld in einer

Masse eingepfercht zu sein, wo auch organisiertere Gruppen
(als wir sie haben) keine Akzente mehr setzen konnen. Re-

den zuzuhoren, von denen man sich — wie am 1. Mai von

den Gewerkschaften oder bei Antinazidemos von der SPD/
DKP nicht vertreten fijhlt. Kurz, die Friedensbewegung war

in Bonn genauso zahlreich vertreten, wie im Jahr zuvor, und

sie war in ihrer Zusammensetzu ng weniger radikal alsje zu-

vor. Nach Berlin fuhr die westdeutsche Antikriegsbewe-
QUng, wenn iiberhaupt, dann ganz vereinzelt. Die Griinde

liegen auf der Hand: zu weit — zu teuer -— zu zentraiistisch
‘ und: man kennt sich zu wenig aus, um ohne sichere Ver-

luste mitzumischen. Kurz und schlecht, ein groBer Teil der

fiberzeugtesten Reaganfans machte gar nichts aulSer mit

klammheimlicher Freude die TV-Nachrichten aus Berlin

bzw. mit gelangweiltem Abwinken das Friedenstralaia von

Bonn zu verfolgen. Viel zu kurzfristig und vor allem ohne

organisatorische Basis, ohne konkrete Treffs, Ortsangaben
Etc. wurden noch Aufrufe zu dezentralen Autobahnblocka-

dEn verschickt, eine von der Sprache lkein ,,Kampf dam..."

etc.) und vom lnhalt (dezentrale direkte Aktionen) éuiierst

bé'ériilienswerte Sache. Aber sie verdeutlichte die momenta~

He Schwa'che der Antikriegsbewegung, es reicht nur zu zen-

traler Mobilisierung, zum Ausrichten auf die groiSen Sym-
boldemonstrationen, aber es hat sich noch keine Struktur
entwickelt von der aus dezentrale Aktionen organisiert were

den konnten. D38 die breite ,,Friedensbewegun9" (inci.
DKP, Krefelder.” etc.) kein Interesse an direkten Aktionen
hat, dijrfte klar sein, zu sehr unterscheidet sich ihr Politik'
verstandnis von unserem, zu sehr werden sie immer den

Syrnbolen, den Massen etc. hinterheriagen, egal was she am

Ende bewirken. Die Friedensbewegung zu beeinflussen,
diirfte also eine Sysiphosarbeit sein, die nur Kr'aifte im bil-

nn ode: berlin ?*
a. celso

rokratischen Gerangel um Einfluil verschleilfit; wichtiger
were die praktische Organisierung der Anti—Kriegs-Bewe-
gung. Erst dann erzieien solche Aufrufe wie der zur ,,Blok-
kade sémtlicher Autobahnen der BBD am 10. 6." Wirkung.in unserer mome‘ntanen Situation war die einzige —

uns be-
kannt gewordene —

Auswirkung ein Strafantrag gegen das
Mfinchner BLATT wegen der "Veréffentlichung eines Auf~
rufs zur Begehung von Straftaten”. Um die Diskussion noch
etwas weiterzufiihren, drucken wir einen Artikel der Berli-
ner ,,RADlKAL" nach,‘ wieder mit dem Hintergedanken,dais unsere fiber 100 Berliner Abonnenten sich in Zukunft
aufschwingen, den SF als Diskussionsforum mitzubenutzen
und_ uns authentische Beitrége zuschicken, denn dais wir
stellvertretend analysieren oder diskutieren, halten wir mit
unserem Amspruch fiir nicht vereinbar. Bis jetzt deckt ihr
uns eher mit Aufrufen oder mit Action— bzw. lnitiativen-
Berichten ein, anstatt mit Analysen oder Diskussionsbeitréi-
gen, die in einer v i e r t 9 ii a h r i i c h erscheinenden
Zeitschrift Viel sinnvoller waren. U.a. weil K. Atzer zu ei-
nem ganz fihnlichen SchluiS kommt, wollen wir ihn hier ab~
drucken. (,,Schwarzer Kanal" ??? tzzi
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Rhytmusweehsel is;

Wenn wir alle unset". revolutionares Uber-Ich mitbringen, 9x

sind wir schon doppelt so viele
.

»_

‘

dann

| Reagan-Show w‘Gleisdreieck der Be-

egung? Hangt die organisierte Poli—x

ik, die Politik der Organisationen,
en Rest der Bewegung von sich ab?

uf den VV’s um den Reagan-Besuch
urden Differenzen deut1ich, die un-

ere Gemeinaamkeiten zu untergraben
drohen. Die Organisierten ffihien sich
im Aufwind, bei Unorganisier‘ten ent—

deckt man Kadermentaiitaten; andere

verkriechen sich in ihrem Frust, flie—

en die Langeweile und das Geffihl,

ich nicht mehr einbringen zu kbnnen.

ber der Rfickzug vieler ist nieht nur

olge der grenzemosen und unbeirrba-

en Aktivitat derer, die zu wissen

scheinen, wo es lang geht; durch ihn

erden jene z.T. erst in die Kaderrolle

edréngt. Wir mfissen die unterschied-

lichen Positionen und Politikauffas-

sungen diskutieren, um weiter zusam—
'

en handeln zu kOnnen.

AIS die Bewegung abging, rannten war

10$, den Blick vom Raum der vereisten

Gegenwart geiost, schauten irgendwo-
'hin, nirgendwohin, egaI wohin, and
genossen den Luftstrom, der an uns

vorbeiflog. Unsere Spontaneit'at ffihr-

te uns unfehlbar fiber das Packeis, in

date sich unsere Spuren einrissen.

Dann wurden wir zu schneli ffir uns —~

Oder war es doch zu glatt? Wirliefen

noch eine Weile dem Mythos unserer

Spontaneitat hinterher (einige laufen

immer noch), dann lehrten Einbrfiche

und Bauchlandungen uns den Umer-

schied zwischen Spontaneitat und Un-

besonnenheit. Spontaneitfit heiBt, oh-

ne Nachzudenken das Richtige tun zu

kennen; Unbesonnenheit ist, wenn

man besser nachgedacht hatte. Wir

schickten uns an, Neuland zu betreten
——~ Oder treten wir auf dem selben Bo—

den nur anders auf? Zaghaft began-
nen wir, nach- und vorauszudenken.

Aber die meisten von uns hatten in der

Anfangseuphorie die Erinnerung, mit

der man in den Kampf um die Zu—

kunft geht, ,vergessen mitzunehmen.

Aus der Geschichts1osigkeit entsteht

der Fehler der Wiederhoiung, die Wie-

derhoiung der Fehier. Und da die Tra-

godie bereits vor Jahren als Farce wie—

dergekehrt war, scheint uns nur noch

das Komodienstadel zu bleiben. Die

Uberwindung der Kopflastigkeit hat

bisweilen die Kopflosigkeit begfinStigt.

Man zerbricht sich den Kopf fiber

Marschrouten, den gfinstigsten Ort

der Konfrontation mit den Bullen,

mbgliche Beeinflussung der Gericht~
sentscheidung usw. —- was sinnvoli ist.

Aber standig droht alles in die militar-

stabsmafiigel’lanung‘der Randale ab-

zugleiten. Taktik gegen Taktik, wie

werden die Massen am effektivsten

eingesetzt. Darfiber scheinen einige

vonnns vergessen zu haben, die non-

gen Krawallutensiiien herzusteilen,

; Farbbeutel. KrahenffiBe etc.

», Wenn die Builen auf beiden Seiten der

I Demo nebenherlaufen? Die Bedro-

'

Oder:

hung ist jedem klar; auf einer W

kann man zusatzlich erfahren, dafl

dies ,,entwfirdigend“ ist. An meine.
Wfirde hatte ich'gar nicht gedacht.
Datum: a11e r'nfissen entschlossen...

geschlossen... starke und maehtvoile

Demonstration... biublaberlall. Nun,

ich denke, wenn jeder sein revolutio-

nares‘ Uber-Ich‘ mitbringt, sind wir

schon doppelt so viele. Ehre, Wfirde,

Verantwortung, Entschlossenheit ———

das sind Reagans Worte am 11.6.. Be-

griffe und Moraieinstellungen, die als

1acherliche Kobolde anscheinend and}

in unseren defen noch inr Unwesen

treiben.

Insgeheim ist ja anch schon ailes ffir

die Demo vorbereitet, zumindest die

Marsehordnung: Kreuzberg 36 vorn,

dahinter die bewahrten Hamburger,

Kreuzberg 61 in der Mitts, Schfineberg
lauft hinten, ebenfaiis verantwor-

tungsvollePosition; aber die Ehre, die

Spitze zu biiden, gebfihrt natfirlich

den 36ern, schliefiiich hat es dort auch

die ersten Hausbesetzungen gegeben.

Ordensverleihung am 12.12. jeden

Jahres auf dem Heinrichplatz.

Am 11.6. kommt es auf der Strafle

zum G1fick alies ganz anders. Militar-

taktiker waren'wir noeh nie. Mit De-

mozug in Richtung SchloB ist nichts.

Die Bullen ziehen einen banaien Strich

durch unsere Rechnung indem sie den

No111 in em chilenisches Fufiballata—

dion verwandeln. Aber auch ihre

Rechnung geht nicht auf (oder etwa

doch?): die action gent ab, und sie

geht geil ab». Noni, Potse, Maaflenstra-

15c, Winterfeldplatz: unsere Klamotten

fiberfliegen schwerelos die Grenzen

der Ordnung, das Reeht steht in Ham-

men. Die Augenblicke, in denen es’mir
ge1ingt, aus den Fessein der gewohn-
ten Ohnmacht zu springen, gleichen
sich: ob 12.12., Goltz-Strafle, Haig
oder ein anderer Aniafi —— das feeling

ist dasselbe. Kein bedachtiger Zeige—

finger, der zwischen mir und ,,der Be—

vfiikerung“ hin- und herwandert und

an die Notwendigkeit ,,vermittelbarer
Aktionen“ zwecks zukfinftiger Revo—

lution gemahnen will, laflt mien auf

die Gegenwart der Revolte verzichten.

Das ist das eine.

Man kann die Frage diskutieren, ob

man nicht doch hatte versuchen sol-v

len, die action naher vors Schlofl zu

tragen statt sich gierig auf sie zu stfir-

zen dort. wo sie uns angeboten wird.

Z.T. schliddern wir wie Esei auf dem

Glatteis der Taktik und Besonnenheit,

greifen nach dem erstbesten Hait, der

sich bietet, nicht sehend, dafl es die

Saugnapfe u'nd Krallen sind, die uns

seit Jahrzehnten in ihrer Macht halten

wollen. A15 batten die leninistischen

Parteiredner in der Geschichte nicht

[angst ausgekaspert; als waren in den

trotzkistischen, international-

kommunistischen, antiimperialisti-

\
\

\\ .‘

schen Organisationen nicht die waeaer
,

kfipfigen Embryos derjenigen Institw

tionen erkennbar, die wir gestern noeh

aufs Absteiigleis ihrer Geschichte der

Disziplin geschoben batten. W0 es

darum geht, dafl wir etwas organisie»
ren, koordinieren, vorbereiten mils-

sen, stehen die Organisationen schon

bereit, wie der 1ge1 in der Fabel. Sie

fiberreichen einem Flngblatter, Infoe,

Ratschlage und dann -—— wenn man es

endlich glaubt, daB sic es besser wisaen

mfissen — Anweisungen. W0 Argu~
mente gesucht werden, bieten sie eie

an, nein: feil. Die Marktschreierpoee
501i allzuoft das Klischee als Inna]

verkaufen.

VV im Kukuck: Vorschtag -— Gegen—
rede -——- Beifali —— Vorschlag wegge-

putzt. Demo ab Nolli Oder Treffpunkt
“

gleich am SchloB, wo das Politmdee
,

mit den eingeflogenen Yankee-«Stars

abiaufen 3011? Die Argumente gegena.

'

Sch1ofi (Erfahrung mit Jube1~Berli—«

nern bei der Militarparade) spielen _

kaum eine Rolle, an ihnen wird nicht
'

weiterdiskutiert. Statt dessert: Wer
V

wagt es fiberhaupt, gegen die Demo
aufzutreten‘? Diejenigen, die nicht bei

den wochenlangen Vorbereitungen ,

mitgeholfen haben! Knock-out! AI

beit, Einsatz zahlt, Argumentationser
53.12 No 1. Auflerdem tragen wir durch

die Ankfindigung der Demonstration
eine grofie ,,Verantwortung“ gage
fiber den Westdeutschen (wahrschem
lich sogar gegenfiber dem We1tpr01eta
riat), worauf unset ,bester Mann‘ clan

kenswerterweise aufmerksam niacin
Es findet sich keiner, der ihm die Ver
antwortung abnehmen kann; No 2...,
Auf die immer noch nicht ,,Uberzeug-

V

‘

ten“ wird ein Feuer magischer Be-

schwdrungsformeln abgeschoseen:
breiter Widerstand... gemeinsam...

‘

Starke zeigen... einheitlich‘... Ge-
‘

schiossenheit... Mit Ffihrerpathos
wird ein Massenfeeling herbeiimagi—fi
niert, in dem so manch einem die

,

Wangen zu glfihen beginnen; No 3...

(Wie schon beim Haig-Auftritt, wo

wir uns viel zu frfih in der Goltzstrafle

festgebissen haben, als es noch mog-
lieh war, naher ans Rathaus zu kom:

men.) Allerdings warum? Action

bieibt action, strategische Zieie (Ein- _,

nahme des Rathauses, Verhinderung
des Reagan-Besuchs) haben wir snwie-

so nicht, und publikumswirksam war .

es auch.

Zum Publikum (der omens Medien-
'

spektakel inszenierten ,,Cffent1ich-
keit“): Anfangs hat sich die Bewegung
nicht darum geschert;wie die Straflem W

action, bei ,,der Bevolkerung“ an- ..
‘

kommt; die action war selbstverstand— «
. ,‘

licher Ausdruck dessen, was Wit woii—
A

‘V
,1.

ten. Undsiehe da, bis tief in die bfir-
- '

‘

gerliche Offentiichkeit hinein veratand

man unsere Ausdrucksformen. sym—

pathiaierte sogar mit uns. Dann gelang {my



es der Poiiiik der Massenmedien, un—

scre Akiionsi’ormen isoiiert von den

damit verbundenen inhalten zu pra-I
seniieren und den Hal} der Biirger auf

uns zulenken. Wir werden nichr um-

hin konnen, den Inhait des Aufmhrs,

den Aufruhr als Inhalt (nachtriiglich)
zu vermitteln. (Nachtraglich, weii wir i

uns von ihm nieht abhaiien lassen,
wenn die Vermittlung nicht geiingtz)
Aber machen wir nicht auch seibst die
Offentlichkeit zurn'PIiblikum? ist das

Pubiikum nieht fiir uns zum Spiegel »?

geworden, durch den hindurch wir uns

nur noch selbst betrachten kannen?

Versichern wir'uns der Existenz unse—

rer Bewegung nicht durch die Schlag—

zeiien und TV-Berichte, die wir erzie-

len? Paradoxerweise richten wir Ak—

tionen auf den ,,Erfoig“ in den Mas-

senmedien aus, denen es sowieso ge-

lingen wird, die Cffentlichen Reaktio

nen zu steuern. Subversiv wiiren Ak-
\

tionen, die unter dem Einflufl ‘der
‘

Masscnmedien hindurchtauchen wur-

den.

Zur anderen Frage: Wie bringen wir

unserc Inhalte riiber, welche Roile

'

die Erziehimg dutch Familie, Schnie,
"

4 evil. kirchiiche Morai etc. gelingt, wa—

chen die Leute schon als Spiefler in der

Wait der i’olitik anf, mit einem spiefli;

gen Weitbiid. Die Seibstopferung in

der Arbeitsdisziplin ist 'der Prflfstein.

i v Die Massenmedien sichem den Sozia-

, lisierungsprozefl ab: sie pr'asentieren
'

‘

die Politik ais Nachricht; sie ist ein Ge-

schehen, von-dem man im naehhinein

. erfiihrt; Handein tun immer die Ande—

ren; nach diesem Handein wird man

ausgeriehtet: Nach-richt. Das Bewuflt-

sein bieibt ‘vom Willem und der Tat ab—

geschnitten, die Struktur des kapitaii-

stisohdurchraiionalisierten Alitags de—

gradieri es zur Meinung, die sich in der

(Parlaments—) Wahi zwischen vorgege—

benen Mogiichkeiten erscbbpft. Dag

Funktionieren im Alltag isi Vorausset-

zung,und Folge der Untertanengesinw

Hung. Radikaie Politik heiBt dem-

nacii, die Subversion im Alltagsleben
voranzutreiben. Der Antiimperiaiis-
mus beginnt im Kiassenzimmer: wenn

Schiiier iernen, auf Note-n zu scheisv

sen, wenn sie Klassenarbeiten verwei-

gem, sich der Schuipflicht entziehen;

im Eitemhaus: wenn sich Leute der ei-

'

werden.

ien Oder sieh autieiinen‘ (Daii der

Kampf damn amikapiialisiiseh und an- -

tiimperiaiisiisch ist. versieht sich von

seib‘n.) Die Unermigiichkeit des kapi—

laiistiachen Aiitags hat unserc Revoite

auf den Weg geschickt, lessen wir sie

nichi in die historischen Abwasser der

Berufsrevoiutionarc k’anaiisieren. , j

Wir sind dabei, uns umzuoriemieren.

Die Hanger, deren Besetzung Aus—

druoksform unserer Bewegung war I

und ist, sind fiireinige zum Fetisch ge—
I

worden. Die moisten jedoch haben an—
‘

dere Inhaite in den Kampf einbezo—
I

gen. Wenn diese Inhalte zu straighten l

und dogmatischen Politikformen ffih— I

ren, besiegeln wir seibst das Ende der
i

BeWegung. Aber die Form gehort zum

inhalt dazu. Wenn wir die Inhalte
‘

richtig bestimmen, kénnen sie nicht {
Gegenstand von Faderpoiitik auf der 1
einen Seite und Grand von Bewe—

*

gungsmiidigkeit auf der anderen Seite i

Nehmen wir die '

Vorbereitungs-VV’S zix Reagan als l
Ansatz, in cine Diskussion iiber Inhal-

I

{e in der Anti-Kriegsbewegung zu
‘

kommen. Aber lassen wir die Fangar» ,

me der Organisaiionen ins Leere grei-

spielen wir in bzw. gegenfiber der Frie-
“

densbewegung? Soil mir keiner mit

dem Gelaber kommen, durch miii‘tan-
'

te StraBenaciion erreiehe man nichts,

mache man sich in puncto Frieden un-

glaubwfirdig etc. pp. Vor aliem keiner,

der alle paar Jahre zur Wahlurne

renm, um seine Ja-Stimme zum Sy

stem und dessen Gewaltapparatabzu-
geben. Unsere Militanz ist antimlhtari-

stisCh insofern sie sich jeder uns aufge-

zwungenen Ordnung widersetzt. Aber
ich filrchte ('2), unser Beitrag zur Frie-

densbewegung ist dort am starksten,

‘wo er sich nieht artikuliert. Welche In—
‘

halte haben wir bisher geschafft zu ar-
,

tikulieren? Nato, Yankee-Imperialis-
'

mus, El Salvador, Profitinteressen des

bundesdeutschen und multinationalen ,

Kapitais und deren Roile im imperiali-

stischen Treiben... Aber die Richtig—

keit einer Position emscheidet‘ sich j
nicht nur naeh den Antworten, die—

’

man auf bestimmte Fragen gibt, son-
.dern wesentlich danach, ob man (he

richtigen Fragcn stellt. Seibst wen’n
viele erst seit einiger Zeit anfangen, die
Unterdriickung im eigenen Land In

weltweiten Zusammenhéngen zu se-

j hen, sind der imperialismus und die
‘

Profitinteresseni
‘

ihn erzeugenden . ~
‘

die sxch sen
‘

niehts neues. Die Frage,

haupt moglich ist,

das blutige Spiel

.,

der Bevolkerung gegenuber dem Sy-

? - stem! Es ware naiv zu glauben, es be-

w diirfte nur dcr Aufkiarung fiber Zu-

sammenhange zwischen der Ausbeu—

lung am eigenen Arbeitsplatz und dem

Vblkermord in der Dritten Welt 0a.,
um die Masscn gegen den Imperialis-
mus zu mobilisieren. Die Aufkiéirung

k'ommt immer schon zu spat! Sie trifft

Iuren in cinem Sozialisationsproeeii
gciormi wurdcn, der vor jeder Hpoliti-

schcn Entschcidung“ ansetzl. Wenn

seinem Bestehen steilt, ist. vyie es iiber-

daB breite Massen ,

des imperialismus v‘;

mitspielen. Nicht das Kapitaimteresn'e
,

: m dcr Skandal, sondern die Loyahtal ,

.

‘

auf individucn, deren (lharakterstruk—
"

an:

fen! Wir brauchen Strukturen, durch

die Kontinuitfit and Koordination von

i

!

terlichen Autoritat Vwidersetzen, die er~ i

Diskussionen und Aktivitaten mdgiich 1
i

1

i

i

i

1,

sind. Wir konnen Diskussi’ons— und
‘

Thesenpapiere zirkuiieren lassen, ver-
'

stfirkt die vorhandenen Zeitungen,
“

Schwarzer Kauai, radi etc. benutzen, 3

vielleicht das Info wieder beleben; bil- ,

den wir Aktions- und Arbeitsgruppen, 1
-

diskutieren wir auf den VV’s inhaltii-
‘

‘cher (dime VV’s zu wfichentlichen,

.Einrichtungen zu machen ~— dannl

kommen baid nur noch dieseiben). Es

wird immer vieie Sachem zu organisie—
,

xren geben. Aber beiassenwir es bei

,den Sachen in puncio Organisation!

Fangen wir nicht an, uns seiber zu or— i

.ganisiere’n (um damn zu Diener ,,der 9

.‘W

.

Sexuaimora durchbre—

Chen; in der Fabrik: Absentismus und ,

Sabotage; in jedem von der Tausch-

w‘erdogik befreiten Akt: iKaufiiaus-

’

diebstahi ist Antiimneriaiismus! Das
,

, System wird nut zerbrochen warden

konnen, wenn ihm die Umertanen ent- ‘

zogen Werden. Das Probiem Est nicht

die Nata, sondem die Tatsaehe, dafl ,

Leute bereit sind, ais Soldaten fiir die

Nata zu kampfen!‘ Die imperialistische
Rolle der Nato aufzudecken kann fiir

~~~~~

:
W:

uns nur cine nebenbei zu eriedigende
I

, Aufgabe sein. Unsere Fragesteiiungen :
dfirfen sicii niehi auf der Ebene des of?

‘

‘

v fizieilen Poiitikverstandnisses abspie—
en: W‘er ist der Haupti‘eind? Wet isl

'

.,
aggressiver: Nam oder Watsehauer ‘

Pakt?‘Nicht mir 'weil auf dieser Ebene V

‘

,

die Mehrheit der Bevdlkerung sich be» ,

reiis fiir die Antworten der Masseume-
‘ I‘ '

dien entschieden hat, eondern auch
'

V

weii sich hie: unversehens der Zynisi
mus einschleieiit: historisehe Roiie der

UdSSR, immerhin ans groBer Revoiu- , -

*tion eniszanden etc. Auf einmal sind
‘ "

i
die dem Sowietsystem unterworfenen 7

: Menschen im‘poiitischen 'Denken ver-

gess‘en. Der Kampf gegen Unter-

driickung kennt weder Kaiki‘ii noch ,

, Himmelsriemungen, er ist in Get und r.” .W

-

West derseibe. Und er hat don anzu-.

'

. semen. wo Herrschai'l entstehi and er-

fahren wird: im Ailtag. Dori, wo es

sich entseheidet, ob die Leu‘le mizspie—

Sache“ machen zu iassen)! Lieb r

Sandkom im Getriebe der Maein (is

, Oitropfen im Revolutionsappfamti 3
K.Atzi€r
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..M....:Les sicfi”éhh‘li&fif an; finer: grofSen m'f‘agsmhenspinelertrick han-

ideft, einen eigenartigen Mechanismus, dew ais ein Kreisiauf'der Aussonderung funktioniert: die Geseflschaft sander:aus. indem sie Leute ins Geffingnis stackt, die das Geffingniszerbricht, zermalmt, physisch ausmerzt; und wenn sie ein-ma? zerbrochen warden sind, sondert das Geféngnie sie aus,- indem es sie in die ,,Freiheit" entléBt und indieGeseHschaftzuriickschickt; und dort sorgt ihr Leben im Geféngnis, dieWeise, in der man sie behandelt hat, der Zustand in dem sieherausgetassen warden, dafiir, dag die Geseflachaft sins aufsneue aussondern wird, sie ins Geféngnis steckt..."am erschreckensten: ,,lch meine das doppetbfidige Spielmit den Gittern: iene, weiche das Geféngn-is von der Auflen»welt trennen und jene, welche innerhaib des Geffingnissesiede der Einzetzelten von den anderen abtrennen. Was dieersteren betrifft, die Gitter an den Toren, so bin ich mirwohl darfiber im Klaren, wie Geféngnistheoretiker dieserechtfertigen: die Gesellschaft muB geschfitzt warden.(Natfirfich kénnte man sagen, dafi die gréfiten Gefahrenflit die Gesellschaft nicht von den Autodieben ausgehen,sondern von Kriegen, Hungersniiten, Ausbeutung und alldenen, die dies zulassen und auslb’sen, aber lassen wir das...)Wenn also die ersten Gitter einmal durchschritten sind,kénnte man erwarten, einen Ort vorzufinden, an dem dieGefangenen an das Gemeinschaftsleben. an aim Achtungvor dem Gesetz, an eine Rechtsausfibung usw. ,,readaptiert"werden. Nun, man erkennt stattdessen, dais der Ort, an demdie Gefangenen zehn bis zwéihc Stunden tégiich verbringen,der Ort, den sie als ihr ,,Zuhause" betrachten, ein entsetz-Iicher Tierkéfig Est: etwa 2 Meter mal 1,5 Meter, auf einerSeite vonommen vergittert. Der Ort, an dem sie aflein sind,wo sie schlafen und wo sie lesen, wo sie sich ausziehen undihre Notdurft verrichten. ist ein Kéfig féir wiide Tiers. Unddarin Iiegt die ganze Heuchelei des Geffingnisses. Man hatden Verdacht, daB der Regierungsbeauftragte, der die Be-sichtigung leitet. wirklich innerlich kichern mull. Man hatden Eindruck, er miisse zu sich selbst und auch zu uns eMassagen wie: ,,lhr habt uns Réiuber und Mbrder fibergeben,Wei! ihr sie fiir Wilde Bestien hieltet: 5hr verlangtet vonuns. wir suntan aus ihnen auf der anderen Seite der Sitter.die euuh schfitzen, zahme Lémmer machen; aber es gibt kei~nen 6mm, warum wit die WACHTE‘H.die Hepfisentanten

”~'~'_ la,” 3,"?
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Michel Foucautt:

lNTERV! EWAUSSCHNIWE AUS
van ,,Recht und Ordnung", wir. die Werkzeuge eater Mach:

,,MIKROPHYSIK DER MACHT"
and mm Vomrteile, sie nioht fiir wiide Tiara ham-m son-

-

merve-Veriag Berlin, 1976
ten, ebenso wie auch ihr. Wit 950d mit each identisch; witsind Hut; and foigl‘ich bauen wir in diesem Kéfig, in den 5hr

-— Zum Geféngnis Attica:
uns mit ihnen gestedct baht, waitere Kéfige, die zwiachen

Man stellt nun natfirlich die Frags. was diese Mamhine pm~ ifim und uns das Verhéltm van Aussdzfiefiung and Masha
duziert, zu was diese gigantische Anlage diam und was aus Wlederha'steflen, weichas das groBe Gefémnia zwisclwn Eh-
ihr herauskommt. Zum Zeitpunkt der Erbauung van Auhu- nen u‘m ejmh hasfeflt._lhr wt uns zu mm

Wu.
ru und des Geféngniwes van Philadelphia. die beide als Mr M 9‘9 “(We Batten smd; my when es nun windemm rh-
dell fiir die grofien Einspurumsmasdfimn dimten, glaubm «en

If! Wm Und
wenn'sn: chesgutWWWm.

man, dais in der Tat etwas pmduziert wards: .xedtmhaf- d8"
hm? {imam Ward?! mt 99 m such mmdcmhzdcm

fende" Menschen. Heme wissen wir (und die Behérden sind 93' Wilma W?!) fir die Gefamlen. Mm grillsystem
sich darfiber volikommen im Maren}, daB Mom: dagleichm .

1“ anthem", '5‘! die. kogekme Aktion. due mirtlsche Or
pmduziert wird DaB fiberhaupt nichts produziert wird. D38 gamsmrung, “"3 39119an.

xy,’



TEILERFOLG GEGEN ANSTALTSLEITUNG

betr,: Schwarzer Faden Nr. 1 + 2

JVA:

.,§ 68 Abs. 2, Satz 2 StVoMzG besagt, dais dem Gefangenen
einzelne Ausgaben Oder Teite von Zeitungen Oder Zeitschrif'

ten vorenthalten warden kénnen, wenn sie das Ziet des

Vollzuges oder die Sicherheit und Ordnung der Anstalt er-

heblich geféhrden wfirden.

Wie sich aus den Seiten 30 ff beiliegender Nr. 1 der an-

gehaltenen Zeitschrift ergibt, so" neben der physischen Be-

eintréichfigung insbesondere die psychische Umfunktionie-

rung des lnhaftierten, bishin zu dessen Vernichtung, Ziel

des Strafvollzugs sein. Auf Seiten 4 ff der Nr. 2 obiger
Ausgaben wird unmivaersténdlich zum Kampf gegen den

Staat und dessen'Rechtsordnung aufgerufen.
V

Durch das zugesandte Schriftgut soltte StraBer in seiner

ablehnenden Haltung gegen die Anstaltsleit‘ung bestérkt

werden. Aus dem lnhalt dieser Zeitschriften ist zweifeis-

ohne eine ~Ablehnung des freiheitlich-demokratischen

Rechtsstaates erkennbar. Bereits das Deakblatt dieser Pub-

likation spricht ffir sich: deutlich Sichtbar bezeichnet sie

sich als anarchistische Vierteljéhresschrift. Durch eine de-

struktive Protesthaltung so" der Gefangene insbesondere

dazu animiert warden, die bestehende Anstaftsordhung zu

ignorieren, um so verstéirkt einen Autoritéitsabbau im

Strafvollzug zu ffirdern. Mittels terroristischer Parolen

(so schnell geht’s — sf-redaktion) sowie agitatorischer An-

griffe gegen die Rechtsstaatlichkeit so” der Antragsteller

,,aufgeheizt” werden. (...)

Nach Entfemung des tendenziésen Artikels ,,Knastar-

chitektur — die Suche nach dem 'richtigen' Vernichtungs-
bau" (inzwischen als Broschiire im TROTZDEM—VERLAG

nachgedruckt —— sf-redaktion) wurde d ie gegenstfindfiche an~

archistische Vierteliahresschrift Nr. 1 des Magazins,,Schwar-

zer Faden" dem Strafgefangenen Gottfried Strafier ausge

héndigt. (...)"

Gottfried Strafier:

1_ Der Bezug der Vierteljahresschrift ,,Der schwarze Faden"

wird gestattet
2. Soweit diese Zeitschrift bisher ‘aufgehalten wurde, wer-

den die Anhahungen aufgehoben.
3. Die Kosten des Verfahrens trégt die Staatskasse.

Landgericht Regensburg:
(...) Der Antrag, die Anhalteverfiigung beziiglich der Seiten

29—38 aufzuheben, ist nicht begn'indet. Schon die For-

mulierung des Titels: ,,Knastarchitektur
— die Suche nach

dem 'richtigen' Vernichtungsbau" zeigt, dafs eine sachIiche

Auseinandersetzung nicht beabsichtigt ist. So wird schon

im ersten Satz ausgeffihrt, daB die Geschichte der Geféing-

nisse, — des Strafvollzuges fiberhaupt — eine Geschichte der

Entwicklung und Erforschung baulicher und sozialer Tech—

niken zur Bestrafung, Disziplinierung und Uberwachung der

Unterdrijckten und Beleidigten ist. Eine Wiedergabe der

Formulierungen und der Darstellungen im einzelnen‘verbie-
tet sich, weil sonst der Zweck der Verenthaitung nicht er-

reicht Werden kijnnte. Die Uberlassung des beanstandeten

Artikels an den Antragsteller wiirde die Anstaltsordnung

erheblich geféhrden. Es ist damit zu rechnen, dais der

Artike! anderen Gefangenen vor Augen kommt. Diese

k6nnen in einer eventueHen Widerstandshaftung gegmiiber
dem Strafvollzug bestérkt werden, was die Ordnung der

Anstait erheblich geféhrden wiirde. Eine Verbreitung des

Artikeis kfinnte zu einer auBerordentlichen Unruhe in der

AnstaIt fiihren.
'

(...) Soweit in dieser Anhalteverfiigung zusétzlich ent‘

schieden worden ist, dat! dem Antragstener das Magazin

17

net- Pranger in England. 1

1m Emmi-3mm! éflcml. Stéupung.
I

.,Der schwarze Faden" in Zukunft vorenthaiten wird. in
5

def hiergegen gerichtete Antrag zuliissig. L.) Die Ablehv
I

n.ung der Bezugsgenehmigung, kann nicht auf den lnhalt
I

gmer Zeitschrift gestiitzt warden, da diese Begriindung Iedig-
hfm fiir die Féfle des § 68 Abs. 2 StVonG zuléissig ist. Es ist
nlcht ersichflich, dag die Verbreitung des Magazins im Sin-
ne des § 68 Abs. 2.83:2 1 StVonG mit Strafe oder Geld-
bufie bedroht ist. in allen anderen Féllen kann der geregelte
Bezug einer Zeitschrift nur ausgeschiossen warden, we” er
den ,,angemessenen Umfangv, im Sinne d
fiberschreitet. (...)"

es § 68' Abs‘ 1

Ur-wd zum Schlufi gibt das Landgericht def JVA noch einen
Tm, wie gas lastige Problem eleganter zu laser: ware:

_

,,Dabe| darf die Voflzugsbehfirde berficksichtigen, daB
'

Idlfl G‘estattung weiterer Zeitungen und Zeitschr'rften nicht I
nur eme Ins Gewicht faliende Erschwerung der inhattlichen

gantrplle des Schriftguts mit sich bréchte, sondem such die
I

Uperslchflichkeit des Haftraums beeimrfichtigen witrde.
DIES hat das Bundesverfawungsgeficht (NSTZ 1982, 132)
zu Recht der Untersuchungshaft (g 119 Abs. 3 51130; rant

5

schieden." .



chomslms;
all-6rchismus

—-von Pat Flanagan;

(Es geht nicht nur um Noam Chmosky in diesem Beitrag ——

~. ,

a v

die Ubersetzung aus der engiischen FREEDOM erschien .-.:

"

mir auch nicht seine-Megan interessant, sondern eher weil
4_

"
‘

v ‘

es um die Diskussion geht. ob die heutige Technoiogie eine
‘

\

_

,

3..

Basis ffir eine befreite Gesellschaft sein kann, —— ob sie mit
'

x?
"

'

‘-
”

Selbstverwaitung vereinbar ist. Die' Frage nach Vertretba-
'

‘
av;

ren Technoiogien bzw. ihrer Abschaffung spielt neben der .. .

Gkologiebewegung auch in der Friedensbewegung eine
'

.

Rolle. [)3 von anarchistischer Seite biSher Iediglich Murray
_

W,»

Boukchin's Thesen (in ”SelbstverWaltung” und in ,,Hie- '«u.

rarchie und Herrschaft”) aufgenommen werden, soil 5%,
»

Pat Flanagans Ansatz die Diskussion verbreitem heifen. Ihr

Aufsatz bezieht sich auf ein Interview mit Chomsky, das in 5,.
..

”
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Es gibt eine Reihe von Widerspruchen in Noam Choms-

‘ ky’s Arbeiten. Einer liegt darin, dafs Chomsky's lébertéres,

soziales Denken konservativ ist, —

ganz im Gegensatz dazu,

daB er zu den fUhrenden Geistern und zu den originellsten,

tiefschfirfensten und revolutionérsten Denkem m cler thew

retischen Linguistik (Sprachwissenschaft), -— seinem aka-

demischen Spezialfach
—- z'aihlt. Die unkritische Behaup-

tung C. P. Oteros, dem Herausgeber von (Chomsky's) ,,Ra-

dical Priorities", daB Chomsky mdgticherweise der fijhren-

de Theoretiker des Anarchismus 595,551 schticht tench.

‘

Chomsky selbst ist der erste, der betont, dais seine Schrif—

ten uber die zeitgenéssische Bedeutung der libertéren und

speziell der anarchosyndikalistischen Ideen, nicht den An~
spruch auf besondere Originalitét erheben. {m Gegentell

erkI'ért Chomsky in ,,The Relevance of Anarcho-Syndika-

lism” (Fijr P. F., die beste, prégnanteste Daflegung van

Chomsky's Anarchismus in "Radical Priorities"):

"Lam es mich geradeheraus aussprechen, ich betrach-

te mich wirklich nicht als anarchistischen Denker. Ich bin

ein zweitrangiger Miti'éufer."
'

Nur die Tatsache, daB Chomsky selbst sagt, def!» er kem

innovativer (erneuernder) zeitgenéssischer Anarchist ist,

muB nicht heifsen, dais er wirklich keiner ist. Trotzdem
wird jeder, der sich die Mfihe machte, seine libertaren
Schriften‘ zu lesen, die Wahrheit dieser Behauptung beste-

tigen. Sein Hauptanliegen in den (aufgeffihrten) Schriftem

ist ausgesprochen zweispurigi
‘

— 1) Libertér-sozialistische und spezseli anarchosyn-

dikalistische ldeen und Praktiken zu bewah-

ren und vor dem Vergessen zu schiitzen ( von

Seiten der Geschichte und der Unterdrfickung,

Verfélschung und Verdrehung durch prokapita-

listische oder autoritér-marxistische bzw. staats-

sozialistische ldeologen)

und
‘

_ 2) die zeitgenéssische Retevanz oder den Wert der

Anwendung dieser Ideen und Organisationsfor-
men auf die existierenden kapitalistisch-indu-

striellen ,,Demokratien" des Westens zu bem-

nen.

>,,lst es notwendig,
"

fragt er In ,,The Relevance of Anarcho?

SyndicaIiSm" (in: ,,Radica! Priorities”), ,,daf§anarchistische

Konzepte zu der vorindustrielien Phase der menschiichen

Gesellschaftsformen gehéren, oder ist der Anarchismus

d i e vernijnftige Organisationsmethode fijr eine welt fort

geschrittene industrielle Gesellschaft?

Nun, ich ffir meinen Teil glaube ~das letztere, d.h. ich

denke, daB die lndustrialisierung und der Fortschritt der

Technologie Méglichkeiten flir Selbstverwaltung auf brei-

ter Ebene schaffen, wie sie in frijheren Perioden einfach

nicht existierten und daB dies tatséchtich die vernfinftigste
Methode ffir eine fortgeschrittene lndustriegeseflschaft ist;

eine, in der die Arbeiter sowoh! die Kontroue fiber ihre un-

mittelbaren Angelegenheiten bekommen, d.h. die Leitung
und Kontrolle des Betriebs, als auch, dell sie selbststéndige

Entscheidungen treffen kennen, die die Struktur der 0km).

nomie, die sozialen Institutionen, die Regidnaiplanung usw.

btreffen...

Anmerkung:

‘Begonnen mit der Abhandlung zum Spanischen Burgerkrieg in

,,Amerika und die neuen Mandarine" (1969, Suhrkamp Varlag);
teilweise auch in ,,Die Verantwortlichkeit der lnxellektuellen"

(1971, Suhrkamp Verlag), dar Einleitung zu Daniel Guarin's "An-

archismus" (1967, Suhrkarnp Verlag); im deutsehen fehlt Choms-

ky's Vorwort; es finder sich in ,,Aus Staatsreson” van Noam Choms-

ky (1974, suhrkampf Veraag), der zweiten winer Russel-leesun-

gen ,,Uber Erkenntnis und Freiheit" (1973, Surhkamp Verlag) und

der "Radical Priorities".

Ein GrolSteH kann automatisiert werden. Views von der

notwendigen Arbeit, die benétigt wird um einen annehm.

baren Stand des sozialen Lebens aufrecht zu erhaéten, kann

Maschinen fibertragen werden. — wenigstens im Prinzip —;‘
dies bedeutet, dafS die Menschen frei fUr kreative Arbeit sein

kennen, die obiektiv in friihen Stufen der indqstriellen Re-

volution nicht méglich war."

In einem tieferen Sinn setzt Chomsky’s Glaube an die

vorteilhaften Kréf‘te angewandter Wissenschaft und Tech-

notogie, die den Menschen von enfiremdeter Arbeit befrei-

en und ihm das kreative und befriedigende Schaffen fijr

sich se|bst erlauben, einfach das marxistische Denken des

19. Jahrhunderts und das anarchosyndikatistische Denken

des 20. Jahrhunderts fort. Marx’ Uehauptung im KAPITAL,
dafS unemfremdete, frei-kreative Arbeit fflr sich seibst nur

auf der Basis der vollen Entwicklung der Produktivkréfze

des Kapitalismue méglich ist und seine Ubert‘egungen in den
‘

GRUNDHISSEN zum befreienden Charakter der Automa-

tion. werden in der anarchosyndikalistischen fradmon weé.

tergetragen.
In den Schriften Hudolf Rocker's zum Beispiei, einem

ffihrenden anarchosyndikalistischen Autor, Aktivisten und

Historiker, finden sich gleichzeitig eine Kritik an den léh-

menden, entmenschlichenden und mechanischen Auswir-

kungen der Maschinen-Dominanz und der Ausbeutung der

Menschen im kapitazistischen Arbeitspmzers wie ein Be—

harren auf dem befreienden Wert moderner technologiecher

Erneuerungen in tndustrie und Wissenschaft, wenn sie frei-

heitlich-sozialistiecher Bestimmung dienen. Trotz der ge-

genwértigen Verwendung der Maschinen und hochentwik-

kel‘ten Technologien durch diejenigen, die sie besitzen and

die die existierende Okonomie und staatlichen Institutionen

dazu be-nutzen, ihre. Herrschaft, Ausbeutung und Kontrolle

fiber den Rest der Geseflschaft zu erweitern. sind sowohl

Chomsky wie Rocker einig in ihrem optimistischen Glauben

in die nfitzflchen Méglichkeiten einer Maschinen-Technola-

gie, insofem sie richtig. genutzt warden.

Es wfirde weit fiber diesen Artike! hinausgehen, den

grundlegenden Einfiufl des Anarchosyndikatismus angemein
und Rudoif Hacker's 5m besenderen auf Chomsky‘s Denken

zu verfolgen. (Viele Begriffe Chomsky's, z.B. der Gebrauch

van Bezeichnungen wie "Staatssoziafismus" und ,,Staats-

._,,._.
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képitalismus” zur Beschreibung der Sowietunion und der ‘

'

USA, scheinen bei Rocker entiehnt.) In gewissem Sinn ist

seine Kritik an der 'technischen Intelligenz’ oder den Spit-
zentechnikem. die der GeseHschafts- und Staatsmacht so-

‘

'-

wohl in wesentlich kapitalistischgn wie in staatssozialisti-
#

schen .Geseflschaften dienen. nichts anderes als ein moder- .

.

nisierter Rocker Oder Bakunin...

Den folgenden Teil des Artikels wiH 30h aber lieber der

‘kritischen Untersbchung der Frage widmen, ob Chomsky‘s _,

'Ansprucb angebracht ist, daB die anarchosyndikalistischen
..

ldeen und Konzepte ffir eine heutige westliche kapitalisti—
'sche lndustriegesenschaft bedeutsam oder wertvoll seien.

:(Indem ich dies versuche, setze ich ein Hintergrundwissen ,

_

fian freiheitlich-sozialistischen und anarchosyndikalistischen
'

fTraditionen voraus und abstrahiere von der gleichermafien
§wichtigen Frage, ob die anarchosyndikalistischen ldeen / U

gKonzepte dem Ziel einer libert'éren, sozialistischen Gesell-

:schaftsordnung geniigend entsprechen.) lst der Anarcho-

syndikalismps, wie er von Chomsky beschriehen wird, ,,die_
gvernfinftige Organisationsmethode einer hochentwickelte

'

lndustriegesellschaft? Vergréfien die lndustrialisierungii
und der technologische Fortschritt‘ die Méglichkeiten de

_SELBSTVERWALTUNG auf br '1' Eb 7" 'st Cho.
if
r

,
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‘fky‘s
Gllaizbé's‘h' die béfréiefidé Kfaft und den Nutzen der;

lch, versuche zu belegen. d‘aB dem nicht so ist. Wenn es‘

jemals einen Bereich gegeben hat, in dem nicht Wunsch
sdndern illusionsloses Denken und ‘ Verstehen notwendig
war, dahn dart, wo es sich um das Verhéltnis von ange—
wandter Wissenschaft, Maschinentechnokogie und mensch—
licher Befreiung handelt.

Fiir den Anarchosyndikélisten ist Sozialismus im wesent-

Eichen identisch mit [,6konomischer Demokratie" (d. h. Be-

‘ sitz, Managementund Kontrafle in der Hand-tier Arbeiter).
Wéhrend sie iede ,,politische" Form von Partei, Staat oder

biirokratischer Regierung ais unnétig‘und nicht wfinschens-
wert abiehnen,... betrachten Anarchosyndikaiisten die

SELBSTVERWALTUNG in jedem Bereich der Arbeit als
den Schlfissel und den Mittelpunkt einer freiheiflich-sozia‘

, Iistischen Geseltschaft. (Lenin’s lrrtum in ,,Der linke Radi-

kalismus. die Kinderkrankheit des Kommunismus” und an-

deren Polemiken gegen Anarchosyndikalisten und Links.
kommunisten bestand darin, daE er bestehende antiliber-

,

tére refarmistische und biirokratisch-kollaborierende Ge.-
werkschaftsformen mit darnechten Form von direkter Ar-

beiterselbstverwattung im Arbeitsbereich vermischte.)
Fiir mich steht nicht der Wert cler Ideale Oder Ziele einer

,,6kon6mischen Demokratie" wie sie van Chomsky mitver-
treten wird in Frage. Es gem vielmehr um das Problem, ob

existierende Methoden, Herangehensweisen und Entwick-

lungen von angewandter Wissenschaft und Maschinentech-
nologie im Arbeitsbereich prinzipielt mit d iesen Zielen fiber-

ein‘stimmen...

'Was Sch herausarbeiten m6chte ist, dag die existierende

Maschinentechnologie grundsétzlich weit davon entfernt

fist, ffir eine direkte Arbeitserselbstverwaltung verwendbar

zu sein, ja, dais sie fiir anarchosyndikalistische Ziele gerade-
zu ufibrauchbar ist. Weit dawn entfernt den Menschen zu

befreien, sind die bestehenden technischen und technologi-gb

modernen Technologie gerechtfertigt? >

‘
J

schen Trends in der Industrie grundlegend autoritfir and ge-
genrevolutionfir. '

Was sind das fijr Trends? Sie warden von 50 varschiede-
nan Autoren, wie den Mitgliedern der Frankfurter Schule
oder von Lewis Mumford, Norman Mailer
Ellul gu't beschrieben:
1) Immer grfilsere Zerstfickeiung und Spezialisierung dss Ar-

beitsprozesses in alien Bereichen. .

2) eine konsequente Trennung und Lfihmung van geiatigérund kfirperlicher Kreativitét des Menschan
3) immer weitergehende Ersetzung und Verdréngung dés

Menschen durch immer kompliziartem und raffiniertere
Maschinen und Techniken

V

4) der volisténdige Besitz und das Mumps! auf dast’echno-
logische Wissen, das gebraucht wind, um dim Maschinan
zu bedienen, in den Handen einer efitéren'Minderhéitaa‘

Des Ergebnis dieses Trends ist ein bestimmter, wt veran-
kerter ‘technologischer Totalitarismus‘: dieje'nigan mensfih;

'

I

lichenvArbeitskréifte, die nicht durch Maschinen ersetzt od‘e'r
verdréingt‘ werden, warden zunehmend auf zwei Kategorien
beachréinkt: funktionierende elitfire Spitzenteahniker uder
machttose Opfersklaven des technologischen Fortschrit'ts
(der von Chomsky so gi'mstig beurteiit wind}. Maine rein auf
Erfahru ngen gestfitzte Behauptung fist, dali‘diese Trends mit
Seibstorganisation und Praduktiomkammiia dutch die hau-
tige Belegschaft in unseren westiichwkapitarlistimhm Géwll- -

schaften bei weitem nicht vereinbar sind, sondsm aim ge-
wfinschte Praxis betrieblicher Demkratie verunmfigfichan.
E_s gibt einen grundlegenden Widerspmcn zwischen den Be-
dmgungen der Existenz und Nutzung Vim mudsrrrer ange-
wandter Wissenschaft, Maschinenmchmbgie mid den Be-
»dingungen flir die Mégfichkeit eimr direkten Arbeiterkon-
trolle und SE LBSTVERWALTUNG.

und Jacques



lm Nachklang auf die (damalsl modernen Kriegfilh-
rungsmethoden des .Spanlschen Blirgerkriegs, 'schreibt und
argumentiert George Orwell, daB eine zweifache tiefgrelfenv
de Verwandtschaft bestand: auf der elnen Selte zwischen
der Einfachhelt und der demokratischen Nutzung der Waf-
fen und auf der anderen Seite zwischen einer hoéhqualifi-
zierten Komplexitéit einer autoritéren Kontrolle. Oder an"

ders ausgedn’ickt: Demokratle uncl maschinentechnologi-
sche Komplexitfit verhalten sich umgekehrt proportional
zueinanfier. Je einfacher und handhabbarer die Waffensy-
steme, desto gréBer sind die Ausslchten auf ihren demo-
kratischen Gebrauch. Je technologischer, je komplexer,
desto wahrscheinlicher wlrd lhr elltérer, autorltéirer und an-

tidemokratlscher Gebrauch. Bemerkenswert ist, dals 0r-
wells Argumentatlon nicht auf den Mifibrauch (das lm
Prinzip Vermeldbare) bestimmter technischer Mittel-ab-
zielt. Ahnlich wie die Argumentation von Mumford oder

Ellul ist es eine auf Erfahrung basierende Argum‘entation,
die auf der autoritéiren und antidemokratischen Logik der
Existenz und dem Gebrauch moderner maschineller Metho-

[den aufbaut. lch Ibeffirchte, dals Orwell recht hatte, und
dal3 seine Argumentatlon verallgemeinert und auf die ka-

pitalistlsche lndustrie insgeSamt angewendet warden kann.

(Daraus wird, nebenbel bemerkt, klar, dam lndem En-

zensberger diese grundlegenden Eigenschaften modemer

Technologle ignoriert, seine in der Arbeit fiber BEWUSST-
SElNSlNDUSTRlE unternommenen Versuche zu belegen,
dal3 moderne technische Mittel der” Massenkommunika;
tion einen demokratisch-revolutionéiren Charakter haben.
hinféillig werden. Genau das Gegenteil dllrfte wahr sein.)

. Von Beginn an nimmt Chomsky's nalver Glaube an die
befreienden Méglichkeiten von moderner angewandter
Wisse‘nschaft und Maschlnentechnologie eine unhaltbare

TRennung zwischen den MITTELN und den ZIELEN der

maschinell-technologischen Nutzung _vor. Ahnlich wiey
Marx Iegt diese Kritik an den geféhrlichen Auswirkungen
kapitalistlscher Produktionsmethoden nahe, daB e'ine,_ be-
stimmte technologische Methode auch —- unveria'ndert —

angewandet werden kann, um befreiende libertére Ziele
zu verwirklichen; in unserem Fall, urn direk'te Arbeiter-
kontrolle und Selbstverwaltung des Arbeitsprozesses zu

realisleren. Natfirlich ist dies in elnem oberflfichlichen Sinn
wahr. Heutige Produktionsmittel kénnen dazu benutzt

warden, Nahrung, Medizin, Bilcher und andere nfitzliche
Produkte far die Armen und Unterprivileglerten der Welt

herzUstellen, anstatt Rilstungsgiiter uncl alltégliche Kan»

sumdrogen. Aber im radikalen Sinn ist es elne unhaltb‘are

Mystlfikation anzunehmen, dal3 irgendein te‘chnologisches
System in irgendeinem Zwelg der lndustrie elnfach als neu-

trales Mittel behandelt warden kann, dés zum guten Oder

schlechten, zum libertéren oder antllibertéren Zweck (el-
ne dazugehérige Aneignung und Kontrolle vorauegesetztl
angewandet werden kann. ln Wahrheit stellt nahezu jeder
Berelch moderner Maschinentechnolagie —- Computer
oder automatisierte Prozesse aller Art sind die Paradebei-
spiele e ein mehr oder weniger komplexes uncl speziali—
siertes System dar leine nicht auseinanderdividierbara Eln-
heit von Mittel und Ziell: mit entsprechenden als "nadir-
lich" eingebauten Bedingungen ffir die Existenz, die Arbeit
and deren Auswirkungen. Diese erwéhnten Trends and Ausw

wlrkungen sind auch als "selbstverstéindllch" in die ,,nafiir—
Iich notwendlgen” Produkte existierender moderner Tech.
nlken und Prozesse der Arbeitswelt elngebaut. Um zu re~

kapitulieren: Von diesen Auswirkungen liegt die wichtlgste
_

'

darin, data die'Belegschaft in eine klelne Elite kollaborw
render Techniker (deren Macht und Privilegien sich direkt
aus ihrem Monopolbesitz an theoretlscher and praktischer
Wissenschaft und technlschem Know-How ableiten.) und
in eine machtlose verblelbende Mehrheit van Masseuarbei-
tern und Arbeitslosen aufgetellt lst.

g1

Bis jetzt habe ich meine Bemerkungen bewuBt begrenzt
als Kritik an Chomsky's naivem Optimismus flir die barrel-
enden Mfigllchkeiten einer modemen Technologie mit der

anarchoeynclikalistischen Zlelen gedient Oder solche errelcht
warden sullen. In Ubereinstimmung mit denfirundvorstel-
lungen und Uberzeugungsinhalten dieser Tradition sollen she
in der Arbeitswelt, speziell. in der modernen lndustrle, er-

reicht warden. Wenn Chomsky’s Ansatz, der auf dem Glau-

I“r u»

3
ban in die Bedeutung und den Wart des Anarchosyndika-
lismus beruht, in dertlndustrlesphére scheitert, dann echel-
tert er auch hinsichtllch der verbleibenden lnstltutlonen
und ~Zu'sammenhélnge weatlich-kapitalistischer ,,Dernpkra-
tien”. Wie Ellul uncl andere gezelgt haben, setzen sich die

technologiseh-totalltéren Trends und die grundlegend anti-

freiheitlichen Auswlrkungen, die ich in Bezug auf die Oka-
nomie angesprochen habe, auch lm Bereich der Funk»
tiansweise bestehender staatlicher lnstitutiorren, der Frei—
zeit- und Konsumbereiche... kurz in unserer gesamten Ge-
sellschah: (lurch. (..:)

In Kapitel 20 von "Radical Priorities” zeigt auch Choms-
'

ky, dag er sich der elltfiren Macht und antidemokratlschen
Rolfe der wissenschaftllchen und technischen lntelligenz
in der Strulqtur der madernen fikonomie und der Staats-

geschéfte bewuzt ist.

"Kaine Bewegung flir elne soziale Vér'ainderung kann
haf‘Fen ihr Ziel zu erreichen, bevnr ale nicht selbst die wei-

tes'tgehenden intellektuellen und technlechen Errungen-
schaften stellt und bevor sie nicht in den Bevfilkerungs—
schichten verankert ist. die in jedem Bereich die produktl-
ve und kreative Arbeit machen.”

Wie Chomsky denke ich, lst die entscheidende offene

Frage, ob die Bewegung fiir eine freiheitlich-sozialistische
Verfinderung. in tatsélchlicher Prexis "normals" intellelctuel-.
le Spitzentechnlker van ihrem geistlosen Arbeiten fiir Ge.
meinde und Staatsrrlacht abbrlngen und zu einem Arbeiten
flir die frelheitlich-soziale Verinderung bringen karm.

Worauf ich aber bestehe ist a) dag diese "nermalen" Epit-
zentechniker. a u f g r u n d der bestehenden Techmlogie
so ,,normal" sine! und kansequenterwelse bl dag ohm eine

rad-ikale Verwerfung des bestehenden ,,technischen Tota-
‘litarlsmus” weder die ..normalen" Mitglieder der techni-
when lntelligenz, met: die bereits fiberzeugten Anarcho-
syndikalisten nach sonst irgendiemand elne libertére Ver-
énder’ung errelchen kfinnen warden.

'

lch bin keine vom Wunschdenlcen durchdrungene Flo-
mantikerln {so sehr ich all diese madame Maschinentech—
nologie fiir ihre lfifimenden und entmenschlichenden Aus-
wirkungen ham) was cliekurzfrlstigen Méglichkeiten an-

belangt, die bestehenden technologischen Trends umzukeh-
ran, ocler die Ffihigkeit der Menschen, die westlich-kapitali-
stisehen Gesellschafzen euf eine vernfinftigere Weise umzu-

organigieren, die —— einfach gesagt ~ eine direktere Bezie-
hung zwischen den Menschen und zur Netur erméglicht.Aber genau wie die Hoffnung auf eine Rfickkehr zu fn‘ihe
ren industriellen and sozlalen Bindungen elm vom Wunsah-
denken erzeugte Illusion Est, so fat dies Chomsky's Glaube

’

an die Még‘lichkeit. heutige Maschinemechnologie flir anar-

clmsynslikalistische Ziele ~lilrzl'rrrear’cloerr zu machen. Anarchi-
sten konnen Reine Vlllusionen n'rehr haben. Der elnzlg ra-

_tianale Standpunlct ist, zu versuchen, die eigenen libertfiren
Prinzipien viillig kompromialos zu praktizieren...

+ 4: +



,,Elner fi‘n' alle - alle fi‘t einen." Nlcht nur bei Gewerksehaften let dieser Wahlspruch seit dem Fall New Heimat fragwiirj-
dig geworden. "Westfleisch", der genossenschaftliche SuperSchlaehthof vor den Toren Hamms ffirdert each Aneieht seiner
Kr'rtiker Agrarfabriken und fiberschwemmt den Markt mit indusmell produzlerter Manenware -—- zum Machteil won Bauern

und Verbreuchern.

Donn lnzwiichen regt sich unter den Bauem Widerstand. Der agrarpolitische Arbeitskreis der Westf. Lippl Landiugend
lWLLl veranetaItete eine vielbeachtete Podiumsdiskussion zu diesem Problem and denkt fiber Altermtlven naeh. Lawn
wir zunéichst die Emppen, in denen es zu dem Konflikt gekommen Ist, chronologiseh ablaufem

1. Lebenclvermarktung -— Ubersehaubarkelt

,,Von den gesamten gewerbllchen Schlachtungen an Schvllel-
V

nen wurden 1954/55 41,2 % auf GroB- und Schlachtweh-

m'alrkten lebend aufgetrleben, 1975/76 waren es nur noch

8,9 %" (1) Zahlreiche in Verbrauchernéhe stattfindende de-

-zentrale Lebendvlehmérkte splegelten vor ca. 20 Jahren fiir

Jedermann einsahbar und unverfélscht das Marktgescgehen
wider: Angebot und Nachfrage regelten den Preis. Sog.

,,Agenten" bekamen von den Bauern den Auftrag, das Vieh

zum hfichstméglichsten Preis an die dortigen Metzger zu

verkaufen. Das Mittel der Preise blldete die amtliche No-

tierung, nach der man sich auch auBerhalb der wfichent—

lichen Auftriebe richten konnte. Die Metzger schlachteten
, die gekauften Schweine in kommunalen Schlachthéfen, die

in jeder Stadt vorhanden waren. Der Vortell cler Lebendver-

marktung liegfc darln. clef!» — im Gegensatz zur Totvermark-

tung —— der Bauer die volle Kontrolle fiber seine Produkte

behélt, indem er bei der Preisflndung fiir seine Tiere an Ort

und Stelle mitreden kann. Was wie eine Selbstvereténdlich-

keit kllngt, istvheute léngst nicht mehr der Fall.
'

2. Dureh Anpassung zum

zweifelhaften Erfolg

Vor folgendem Hintergrund kam es zur Anderung der Kan

zep'tion der genossenschaftllchen Vleh— und‘ Flei‘schvermark-

tung: ,,ln marktfernen Gebieten, vor allem in Schleswig-
Holstein, entstanden lelstungsstarke Versendschlachthfife.
Sie waren in tier Lage, auf Abruf die Grofiformen cles ~Lua-
bensmittelhandels (Supermarktketten und Wurstfatn'iken,
d. Veri.) an Rhein und Ruhr rasch und ausreichend mit gro-
Ben Fleischpartien einheitlicher Qualitét zu bellefern. Mlt

der Entwicklung der Transport— and Kfihltechnik konnte

schon fiber geringe Entfernungen hinweg Fleisch kosten-

gfinstiger als lebende Tiere beffirdert warden. Die Hansalinie

wurde zu einer "Fleischschiene" mit Einbahnverkehr in

Richtung Sfiden. In Westfalen-Lippe fand demgegeniiber in

den sechziger Jahren Schlachtvieh fiber unzéhllge Kanéile

selnen Absatz. Sie waren ffir die wachsende Produktion zu

eng geworden. l...) Die genossenschaftliche Vermarktung
war durch eine Vielzahl van Ortsgenossenschaften gekenn-
zeichnet, (...). Das zersplltterte Angebot und die geringen
Kapltalbildungsméglichkelten cler genossenschaftlichen Ver-

marktung machten neue lnitlativen erforderlich." (2)

2

Die Ziele ffireine moderne Vieh- und Fleischvermark-
tung sahen folgllch fiir den Westfélisch-Lippischen Land-
" 1) die Kosten flir die Erfassung und den Absaltz

mfigllchst niedrig zu halten, ,

‘

2) die Bereitstellung grofller Partien einheitlicher

Oualitfit zu gewéihrleisten, und

3) die - Marktposition des gennssenschaftlichen
Vieh- und Fleischangebms zu etfirken." l3)

3. Konsequenz: Zentralisierung
Durch den slch anbahnenden Strulcturwandel muflten
immer mehr stédtische und kleine private Schlachthiife auf-
geben. Daffir entstanden — vielfach van Steuergeldern sdb~‘

-ventionierte —— Versandschlachthfife in den Zentren der

Schwelnemast. So geschah es auch in Westfalen: Urspr'Llng-
lich existierte hier die Vleh- uncl Fleischzentral'e Westfale‘n
eG mbH (VFZ), die als genossenscnaftliche Vermarktungsbr-
ganisation zusammen mit ihrer Techter‘ "Proviande" fiber
das geschiitzte Warenzeichen "Weslfleisch" verffigt. Die ins—

gesamt 84 finlichen Genossenschafften waren zwar alle Mit-

glieder der VFZ, konnten aber gleichzei‘tig Konkurrenten
der Zentrale sein, weil nur ein bestimmter Tell der Fleisenes
fiber die VFZ abgesetzt, der andere Tell aber in cler betref-
fenden Region selbst vermarktet wurde.

In den artlichen Genessenschaften waren die einzelnen
Bauern Mitglied. Ursprfinglich als‘ Selbsthilfeelnriehtunglen‘

gegrfindet. genieBt diese Unternehmensfarm noch hohes
Ansehen, olmahl dureh die ebgehobenen Vorstandsem-
scheidungen die Bauern in der Regal Reine wirkliche Ent-

scheigl ungsgewalt mehr haben.
Mit den Bau der groeen‘Vemndschlacmhefe in Pader-

born. gehbecke und Coeefeld hob Westfleisch die retmi‘ve
Eigenstandigkeit der firtlichen Erzeugungsgemeinschaften
und Genossenschaften auf and voll‘mg somit einen tinf-
grei‘fendel'l Struktul'wandel. Da (lurch diese Mafinahmén
angablich die Vermarktungsstrukmr "nachhaltig verbesserl"
wurde, konnten fifientliche Beihilfen zum Bau that firms-
sch Iachthéfe kassiert warden.

‘

as; 1980 werde sogar noch der 4. Gmflsehlachthof in Ham-n1-
Uentrop fiir ca. 50 Mill. DM gebaut. Intereseent Est dabei,
daB eine Genomnschaft, die ja keim Gewinne machen
darf und zum Wohle ihrer Mitglieder wirken some. immer-
hin elnen Grolltell der 50 Mill. DM flir den Gmflechlachthof
ihren Mitgliedem bei den Viehrechnungen abgezogen haben

2
mull!



4. die Folgen
— Westfleisch hat ganz Westfaien fléchendeckend mlt Grail-

.schlachthéfen bestfickt' und verfiigt mit fiber 30% def

Schlachtungen in diesem Gebiet uner eine groEe Markt-

m ht.

—agie anliefemden Bauern stehen dieser Marktmach’f ver-

einzelt gegenfiber und biiBen an Mitspracherecht be! der

P ifi du ein.
..

—reDsien klgiieren korhmunalen Schlachthéfe mussen_auf—
geben, weil sie mit GroBschlachthfife‘n nicht kunkurrleren

5031:; kommunale Schlachthfife kfmnen die Metatger
nicht mehr' selber schlachten *und miissen bei Westflelsch

und anderen Grofluntemehmen gekfihlte Schweinehéflften

beziehen. Sie benétigen aber zur Herstenung ihrer Wurst—

spezialitéten die Warmverarbeitung nach dem Schlachten.

Da diese durch die Versandschweine unméglich gemacht
wird, produzieren die Metzger eine Einheitswurst wie die

Handeisketten auch und mfissen zudem einen hfiheren
Preis ails d iese verlangen, wei! sie nicht so gut durchratinna-

lisiert sind.
- Die groBen Versandschlachthfife warden dort gebaut, wo

.

zahlreiche industrielle Master anzutreffen sind. Aus Gabiea

ten mit einer kleinbéuerlichen Struktur zieht sich die West
_

fleisch entgegen dem genosaenschaftlichen Auftrag zu-

rfick.

5. Begfinstigung von Agrarfabriken
‘

und Groflbetrieben

Geréde Heine und mittlere Bauernhéife sind durch die der-

zeitig praktizierte Agrarpolitik besonders geffihrdet. 1970 -

gab es noch 1,083 Mill. Betriebe. 1930 waren es nur mach

0,797 MW. (4) Gleichzeitig vergrfiBerten sich die Einkom-

mensuhterschiede enarm. Der Agrarbericht 81 unterteilt
die Vollérwerbsbetriebe in 4 Gruppen und stem 'das Ein»
kommen des oberen und des unteren Viertels gegem‘iber.
Selbst bei diesem statistisch gegléitteten Bericht kammt

heraus, dafl das untere Viertef mit nur 7.568 DM pro Jahr
und Famifienarbeitskraft an der SoziaEhiIfegrenze Stem,
wéhrend das obere Viertel mit 57.873 DM das 7,6fache
verdient.

6. Unterschiediiche, Praise fiir gléiche Schweine

In einer Situation. in der 60 9666! Einnahmen in der Land-

wirtschaft aus der Schtachtvieherzeugung kommen, ist es

ein Skandal, dais industriefle Groflnfi‘ster durch Sander-

vereinbarungen hfihere Praise 315 die anderen Bauem be-
kommen. Und das geschieht foigendermafien: Da der

Schlachthof in Hamm-Uentmp nun einmal so grofs gewor-
den Est (11.000 Schweine warden in der Woche geschtzch-
tat), hat er Auslastungsprobleme und ist dringend auf der

,Suche nach zusétzlichen Schweinen. Gefragt sind hierbei
nicht einige Wenige van ein paar kleinen Bauern. — Nein,
gratis Mengen gleichbleibender Qualitét (.7) sind gefragt.

'Und die bekommt man eben von den Grofimfistern aus Hol-

land ader Westfalen. Dabei haben diese schon genijgend
T‘rflmpfe in der Hand: einen durchrationalisierten Betrieb,
hohe Lagerkapazitéten, um Futtér gflngtig zu kaufen, usw...

Der agrarpoiitische Arbeitskreis der Landiugend Unna/
Sbest stem dazu treffend fest: ,,Entscheidend in, dais ein

‘

genossenschaftliches Unternehmen, das mit Bauerngeid auf—

gebam wurde, heute SchweiQe aus Bereichen teuer einkauft.
die die béuerliche Schweinehaitung in der BRD ruinieren."

(5) Die besseren Praise ffir die GroBméater kénnen nur des-

hairb bezahi’: warden, wait Westfleisch bei den mittleren und

kieineren Betrieben die Schweine schlechter bezahit. Die

schiechtesten Praise gehen aufgrund der Marktmacht van

Westfleisch in die Wochennotierungen (= dutchschnitfliche

3
Praise) em and drficken die Erie‘ise der Séhweineerzeuger.



7. Schweinerei im Schlachthof

Wenn der Westfleisch-Fahrer mit seinem LKW (lie Schweine

beim Bauern abholt, ist der Preis zu diesem Zeitpunkt unge-

wiB. Erst nach dem Schiachten werden die Schweine in ver-

schiedene Handelsklassen eingestuft, Diese Kiassifizierung
ist dann die Grundiage fiir den Preis, der spéiter mitgeteiit
wird.

An dem Abiauf zeigt sich erneut recht deutlich, wie sehr

der Bauer an Einfiuisméglichkeiten auf die Vermarktung
seiner Produkte verloren hat: Er verkauft und erfahrt erst

spéter, was er dafur bekommt.

Die Einteilung in die Handelsklasse mu1$ bei den riesigen
Mengen schnell durchgefijhrt werden und ist zu einem Teil

der subjektiven Bewertung des Klassifizierers unterworfen,

Er ist Angesteiler des Unternehmens und es ist k1ar,da1$ er

in Zweifelsféilen das Fleisch eine Klasse tiefer einstuft und

den Bauern so das Geld wegnimmt. 1979 wurden bei den

Kontrolien des zust'aindigen Land‘esamtes 31 % und 1981

noch 13 % der Klassifizierungsergebnisse beanstandet, wo-

bei die Dunkelziffer nicht beriicksichtigt ist. Durch Mani-

pulationen gehen nach Berechnungen der Landwirtschafts»

kammer den Bauem 30 Milt. DM verioren. Die 8 Kontrol-

leure fiir ganz NRW niitzen da auch nicht vie]: 2 Wochen

wird dann in einem Schiachthof kontroiiiert, in den ande-

-ren 50 Wochen kann manipuliert werden.

8. Vertrauen ist gut, Kontroile besser

Um diesem Mangel abzuhelfen, haben sich einige Bauern in

besonderen Kursen ai's KontrofI-Klassifizierer ausbilden Ias-

sen. Doch Westfleisch l'aifst ihre eigenen Mitglieder nichtais

Komroiieure in ihre Schlachthéfe. Begriindung: Eine

Genossenschaft kann und braucht nicht manipulieren und

deswegen seien béuerliche Kontroilen I'iberfliissig.

Die private Firma BarfuB erklérte sich dafiir 1980 be-

reit, béuerliche Kontrolien zuzulassen. Es wurde zwischen

der Viehverwertungsgenossenschlaft Lippborg und BarfuB

ein Vertrag geschlossen. Danach hat jeder Iiefernde Bauer

das Recht, den Schlachthof zu betreten und kann die Ver—

wiegung und Klassifizierung seiner Schlachttiere verfolgen.

Obwohi eine umfaasende Kontrolie immer noch nicht gege—

‘

ben ist, werden die Betriigereien dadurch schwieriger.

9. Westflesich drfickt sich

vor der Diskussion

1m Herbst 1etzten Jahres hat sich der agrarpolitische Ar-

beitskreis Unna-Soest der Westf. Lipp. Landiugend be~

mijht, aiie Beteiligten fiir eine Podiumsdiskussion an einen

WestfleischélJmsfitze
Die Westfleisch Vieh- und Fieischzemraie
Wesifalen e. G. hat 1931 ihren Gesamtumealz
auf fiber 1.3 Mrd. DM gesteigert. Des waren

wertméfii‘g 16 Prozent und mengenm'a'flig 4 i

Prozem mehr 315 im Voriaht.
Zu den Hauplumsatztrégern gehfirten die fiber

2.5 Millionen Schlachtschweine 1+ 4.4 %) und

147 000 Schlachtrinder (+ 12 ”/01. Im Nmzvieh-

bereich wurden 923000 Ferkei H 1.7 “/o} und

fast 50 000 Kalber (+ 21 °/o] umgesezzt. I

An- den gewerbiichen Schlachmngen bei i
Schweinen hat die Westfleisch in Westfaien-

Lippe einen Anteil von 31.? P‘mzent. 3111' Eur»

desebene von 7.3 Prozent. Bei Graflvieh liegt
der Marklanteil auf Landesebene um 19 Pm~

zen! und auf Bundesebene um 2.3 Prezent.
Lam Iwi rt schafi‘t 1 {chars Unchan—

blatt vom 25. 3. I952

Tisch zu beklommen: Westfiesich, Barrfufi, Westf, Ljpp.
Landwirtschaftsverband (WLVL Landwirtschaftskammer
und Landjugend. Die Verhandlungen mit Westfleisch iund

dem WLV um die Teilnahme zogen sich in die Lange.

SchlielSlich sagten beide Gruppen mit der Begriindung ab,

eine neutrale Diskussionsleitung sei nicht gewéhrleijsvtet.
Diese an den Haaren herbeigezogene Begriindung léBtlver-

muten,_daf$ die Verantwortiichen Ange: vor den bohren-

den Fragen der Bauern haben. Da die Landiugend die Ent-

wicklung nicht tatenios abwarten woiite, fiihrle sie am 26.

April eine Podiumsdiskussion unter dem Theme ,,Wem‘niit-
zen die groiSen Schlachthéfe?" dutch. Teiinehmer Waren
Romberg (VorsiIzender des Landwinschaftlichen Krei‘sver-

bandes Unna und CDU-Ratsherr im Rat der Stad‘t Hamm),
Barqu (Versandschiachter). Leifert (Landjugend). Zu die-

ser Veranstaltung kamen 150 Bauern und es‘zeégte sich, daB

auch ohne Unterstfitzung von Wesifleisch und warn Bau-

ernverband Arbeit und Argumente der Landjugend aner-

kannt wurden. Podiumsdiskutam Homberg 101316 die faire

Diskussions1eitung des Landjugendlichen Wedeil. Die Bau-

ernversammlung forderte mit gmfler Mehrheii Westfleisch

auf, sich das n'achste Mal im Herbst der offentlichen Dis-

kussion zu stellen i

10. Seibstverrmrktu ng -- eine Alternative?

Eine Mégiichkeit, sich von den Groflschiachthéfen unab-
héngig zu machen, bietet die Selbstvermarktungven Fieisch.

Da viele Haushalte Kijhitruhen besitzen, kennte sich Erzeu'

ger—Verbraucher-Gemeinschaften bilden, die mit den orts-

3175555399“ Metzgern zusammenarbeiten. Ein Vorteil dieser

Vermarktungsweise 'ist, daB die Bauem einen gerethten
Preis bekommen und deswegen in der Lage sein warden, ge-

sundes Fleisch zu liefern. Die Verbreitung der Seibstver-

marktung h'angt jedoch in einem starken Mam von der Ko-

ODerationsbereitschaft der Erzeuger und Verbraucher ab.

—— Beide sind gefordert?

Anmerkungen:
1) Wohlken Einfuhrung in die Iandwmschailliche Markuehre‘
2) Landwirtschahliches Wochenhlafl 11. 2- 32 ‘

3) Bauernblan Nr. 25
i

4) Agrarhericht 81

5) Bauernblan Nr. 25

24
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ALEMANTSCHEN 2

— Horst Blame—

Die Redaktion befindet sich auf der Suche nach einer Le-
bensweise, in der Sich ein umsichtiger Umgang mit der Er-
de und die Verhéiltnisse zwischen den Menschen entspre-
Chen. Sie stellt Uberlegungen an, Weiche Kuitur~ und 0r-
ganisationsformen eine Lebensweise ohne Geld und Staat
méglich machen.

-

l n den héusfich-ddrflichen Agrargeselfschaften, wie sie
W'eihrend der Jungsteinzeit existiert haben Oder bei einigen
heutigen Urbevélkerungen noch bestehen, sehen sie einen
Faden, an den es sich anzuknfipfen iohnt. in “mehreren
Beitrégen werden verschiedene Aspekte des Ubergangs
Von der Jéger- und Sammlergeseflschaft zur Agrar esefl-
schaft beleuchtet. Die Rolls der Frau in Verbindung mit
der 'Fruchtbarkeif 'der Erde und die Frage nach der Ent-

stehung der Macht stehen hier im Vordergrund. lnsge-
samt erh'alt der Leser einen vorzflglichen Einblick in die

Entwicklung und Bedeutung des Ackerbaus. Allerdings
liegen die Beitré‘ge an manchen Stellen deutlich Abseits
von den tagespofitischen Diskussionen. Einerseits bringt
ein solches Vorgehen den Vo’rteil einer in die Tiefe gehen-

den Anatyse. Andeverseits verstérkt es aber auch die Ge-

fahr, daB sogar um landliche Alternativen bemfihte ihre

heutigen Problems in einigen Artikein nur schwer wieder-
finden. Neue Denkansétze bedfirfen, wenn sie nicht zur

Wirkungslosigkeit verurteilt sein woflen. der standigen Aus-

einandersetzung mit real agierenden Bewegungen. in die-
Sem Faue mit der sich langsam formierenden agrarpoliti-
“he“ Opposition zum Bauemverhand und den alternativ

'Ven Landbauvereinigungen.
Der Beitrag fiber das bedrohte Erbe der Kuttpflanzen

durCh die SaatgutMultis spannt einen Boga" zu dam
2- Zentralen Thema: Es definiert und bewertet die ver- 25

schiedenen Theorien (Modernisierungstheorien, Depen-
dencia-Theorie); mit denen die Entwickiung von Indu—

str’ie und Landwirtachaft der 3. Welt und ihre Abh'éngig-
keit von den Metropolen erkléirt wird. Die eigenen Vor-

Stellungen iaufen auf eine fiir notwendig gehaltene Ab-
kehr vom Geiste der Ukonomie in einer Nahrungs-Seibst-
versorgergeselfschaft hinaus, ohne, iedoch eine bis ins
letzte ausgefeiite Strategie zur Erreichung dieses Zieles
anbieten zu wollen.

Bei den "Schwierigkeiten bei der Alpenfiberquerung"
wird der autonome Fabrikkampf der italienischen Arbei-
ter als allumfassender Widerstand gegen die Durchdkona-
misie‘rung der Arbeit verstanden und dem ,,Traumkitsch
der Gorz’schen Dualwirtschaft" eine Abfuhr ertei’lt. ——

Eine geschmackvoile Aufmachung und zwei schijne Ge-
dichte heifer: mit, den schwergewichtigen lnhalt haihwegs
ohne Kopfschmerzen zu verdauen.

Aieman'tschen Nr. 2, 142 Seiten. 9 DM. Bezug: Meino
hard Rohner, Breuelgasse 22, 6457 Maintal 2.

Titel aus der Reihe Lernziel ,

ANARCHIE.Seit 1975 verlegen wir
diese Reihe,wovon bisher 16 Aus~
gaben vorliegen.
Nr.6 Jens Gehret

,

Gegenkultur und Anarchismus
5.Auflage,46 Seiten, DM 4.80

Nr.? Uwe Timm

Okologie und Freiheit
70 Seiten,DM 7.80

Nr.11 K.H.Z.Solneman
Die Ideologie des Marxismus
55 Seiten, DM 5.50

Nr.l5 S.Blankertz u.Kurt Zube

Freiheit pnd des Friedens”.
48 Seiten, DM 4.80
Nr.16 Uwe Timm u.St.Wa1deoke
Plfidoyer ffir die Freiheit/Hat
der Anarchismus eine Zukunft?
Gedanken fiber die Anarchie

Prdspekte(Rickporto)anfordern!
VERLAG DER MACKAY GESELLSCHAFT

KLAssmER D’ER ANARCHEE Mfi’lfiéé‘éer
P.J.Proudhon,Leben and Werke

2.Auflage,256 Seiten,DM 19.60
‘Sollte Jeder kennen! Verlflg der

MackcyeGesellschaft,Mfinterweg‘16

ANARCHIE 'AKTUELL

Diskussion fiber dag ”Manifest der

MaintEVweg 46. 2000 Hamburg 79‘
.
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l

;faden" darflber diskutiert wird, welche Konzepte gegen Hil-

lstungswahnsinn existieren und wie man sie' verwirklichen

,kann. In diesem Sinne hat Volker Schéssler einige Bemerr
‘

!kungen zur Sozialen Verteidigung aufgeschrieben, die von

:der Grundthese ausgehen, deli niemand sich Gedanken ge~

lmacht habe, was eigentlich verteidigt werden soil und ob

l sich dafijr der persénliche Einsatz |ohne.

Dabei milSversteht Volker aber die Vorsteliungen fiber

! Soziale Verteldigung (SV) in dreierlei Weise:
'

E ’l.)Das Konzept der SV wurde geracle deswegen diskutiert,

.

solle. ln Anbetracht der gerade _von den Staatsapparaten in

’

Ost uncl West verursachten horrenden Steigerung der Mili-

l térausgaben, der durchgehenclen Militarisierung der hoch-

l geriisteten Nationen und der Kéjpfe ihrer Bewohner und der

l Tatsache, dais heute jeder vom Zaun gebrochene atomare

Krieg alles zerstéren wiirde, fragen sich Leute, die diese
l

l

1 tiseh waffenlos verteidigen k'o'nnte.

l
lm Laufe der folgenden Jahre kam dann die Forschung

k

zu dem Ergebnis, dalS erst, wenn sich eine Gesellschaft so-

? zial stark gewandelt habe, ihr die SV nach aulsen méglich

! sei. Das (nach aufSen verteidigen) istfiir uns sicher fraglich.

l Mit' dieser Erk‘énntnis einher qing abe'r auch‘die andere,

dais 5V im lnneren wurKsam wezuen kann, und uvax dlS

Verteidigungsform einer sozialen Bewegung, ‘um ihre Le—

lbensweise abzusichern und zu schiitzen. Was anderes tut

l Volker, wenn er gegen den Staat als Prinzip, die ,,zubeto-

J nierte Heimat", angeht. Ob er es alleine Oder mit einer Be-

:

wegung Oder sonstwie versucht, eine libertér-sozialistische
} Gesellschaft aufzubauen, immer steht er vor der Botwen—

l digkeit, seine Bestrebungen voranzubringen, abzusichern,

,. fijr sie auch zu k'eimpfen.

I 2.)Hierzu bietet die Konzeption der' SV Méglichkeiten;
'

mensch muB sie nur kennen. Sie ist 2.8. auch eine Me-

thode, strukturelle Gewalt zu iiberwinden und Wider—

'

standv gegen gewaltsame Interventionen in basisdemokra-

tische Prozesse Ieisten zu kénnen.

lhre ersten Vertreter waren Leute, die sich Anarchisten

nannten Oder als solche verstanden werden kéinnen.~ Zwar

I wurde damals in Indian, den USA und cler niederléndischen

antimilitaristisch-sozlalistischen Bewegung das Konzept

nicht als SV bezeichnet, aber wesentliche Gedanken stam—

men aus die’sen Kreisen.

i
,

l

gend Macht voh unten entfalten kfmnen, um sich gegen die

Herrschenden durchzusetzen. Hierzu dienen dutzende von

, - taktischen und strategischen Méglichkeiten. Die Vorstellung

] der SV geht davon aus, deli sie von Basisgruppennetzen

durchgefiihn win‘. in der autonom handelnde individuen

bewulfit und gemeinsam in einer Bezugsgruppe Widerstand

leisten —- sei es gegen AKW'S, gegen Militarismus, gegen

Startbahnen usw.

Die Hauptschwierigkeit liegt darin begriindet. dals die

SV auf gewaltfreiem Kampf beruht. Hier gibt es viele Dis-

kussionen und Meinungen. Tatsache ist aber, dalS das

Konzept nur dann funktionieren kann, wenn die Gewait-

freiheit handlungsleitendes Prinzip bleib: (dariiber wird

gestritten und ein paar Worte von Volker zu dieser Schwie-

rigkeit hatten mehr gehoh‘en, als eine Mifsinterpretation,der

SV
’

3Es ist zweifelsohne verdienstvoli, wenn auch im ,,schwarzen _

]
weil mensch sich die Frage stellte, was verteidigt werden .

l

Konzeption durchdachten, ob mensch sich nicht theore-

Die Hauptfrage ist, ob G’ruppen und Individuen genii— ‘

diskus‘sion': 'soziale verteidigung .j

2

E’
3. Das Grunddilemma bei Volker i512. deli ihm einerseitfi ei-

ne ideale Gesellschaft vorschwebt, ffir die er eintreten will

und die in diametralem Gegensatz zur heutigen Gemllschaft

steht (wie Volker in einigen Beispielen richtig herausstellt).

Andererseits schreibt er nich’é, was er denn filr eine Vor-

stellung- hat, wie diese ideale Gesellschaft hier und he‘ute

vorbereitet warden kann. Er verffiilt deshalb in zwei Wider- .

spriiche: l
—- Volfier sagt, mensch m'Lisse .bei der 3V auch Leben und

Gesundheit auf's Spiel setzen. Dag ist sicher richtig. Aber

will er es denn nicht tun bei d'er Verwirklichung der li-

nertéren Gesellschaft? Das mull er dosh wohl; die 3Er-
richtung einer solchen' Gesellschaft wird Opfer fordern,

richtung einer solchen (i
'

’

‘

ma cnen wir uns doch nichizezgsflm
Wird 013fo fordBm:

— er warft dann der SV var, sie walla diese (tibia) Gesell-
schaft verteidigen. Damit fibernimmt Volker die herr-
sc'hende fiprachregelung von ,,Verteidigung:". Dann is’i es

letcht. dieses Konzept mit einigen Zifaten van Anarchi—

sten abzulehnen (es gibt geniigend gegenteilige Zitate).
Emer ldee aber, die sich nicht so versteht, wie es die

Herr‘schenden gerne vorschreiben warden, wird mensch
so mcht gerecht!

'

'

Vl/uj smd uns sicher einig, dais emas gegen Rflflungmhn-
smn und Militarismus getan werden mull, aueh wenn die

‘Melnung um sich griff, der militérieche StaawBfirokralie-

NlrtstfhaftS-quplex sei so enorm azufgebléht and unfiBer-

wmdllch: Resignation jeclenfalle mike nicht die Konse-

quenz eein. Die 3V kann, wenmeie mit Kenntnis disku-
tnert Wll’d, einen‘Weg aus (fem Dllzlemma zwisehen-der Elo-

Ben Appelation an diesen Rieséfikomwex und revolutio-

6
narem Schneckenhaus weisen.
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und Monopolisierung der G

ZUM KONZEPT

DER SOZIALEN VERTEIDIGUNG

In diesem Beitrag soll nicht versucht warden, das Konzept

der sozialen Verteidigung umfassend zu erléutern. E5 gibt

hierzu eine Menge Schriften und Aufséitze, die das geleistet

haben. Hier soll es Vielmehr darum gehen, einige Fragen und

Probleme aufzuzeigen, die sich fflr Anarchisten ergeben,

wenn das Konzept néiher betrachtet wird.

A.) Die Grundthese, von der ich in diesem Artikel ausgehe,

ist, dais sich die gegebehe politisch-historische Situation

grundlegend von allen vorangegangenen unterscheidet —~

und dies auch f'Lir Anarchisten und ihre Vorstellungen giit

und gelten mue. Es hat sich eine gesellschaftliche und smat-

licne Umwelt herausgebildet, deren Merkmale obiektiv en-

dere sind und andere politische Handlungsmuster verlangen,

als sie 2.8. noch von Anarchisten vor dem 2. Weltkrieg fiir

richtig erachtet wurden. Der gesellsohaftliche Ra‘hmen, der

Denken und Handeln bestimmt, hat sich entscheidend ge-

wandelt.
I

. .

Dies gilt nicht nur flir die durchgreifende Militarlezerung

der staatlichen Strukturen in aller Welt sowie des Bewulit-

seins der meiSten ihrer Bewohner; Tendenzen, diesich u.a.

im absurden System atomarer Abschreckung zeigen, dessert

Bedrohung fiir alle Bewohner der Erde konkret'undunent-
rinnbar ist. Es gilt auch fiir die dkologischle Situation der

Biosphere, die fléchendeckend und ganz dlrekt giobalbe-
droht ist. Ebenso lest sich fiir die Moglichketten und Mutual
der Staatssysteme eine bislang nie erreichte Zentrahseerung

ewaltin stru mente ieststelien; er—

innert sei nur an die Entwicklung der Mikroelektronik, die

umfassende Datenerfassungssysteme ermoglicnt und ant:

spre’chende Zugriffe auf die Menschen begunstlgt. Ween ais

Maxime gelten kann, dais die autonome, frele Lebensgestal-

tung aller Menschen fiir a
,.

.

ben ist, dann stehen wir heute demgegenuber praktlsch yer
einer beispiellosen Verfeinerung des Destruktionspotentiais

fiir alle Bereiche der menschlichen Gesellschaft..Diese
Ent-

Wicklung der Destruktivklréifte, von vielen Mermeten
In der

Hoffnung auf die Entfaltung der Produktwkrafte ubersehen,

ging einher mit einer tendentiellen Durehdringung aller
Lebensbereiche durch den Militarismus, fur meme “Begnffe
ein Gestaltungsprinzip der Gesellschaft, das am melsten an-

archistischen Vorstellungen widerspricht.
‘

B.) Diesem Tatbestand konnen sich Anarchisten mcittentv
ziehen; Sie konnen ihm auch gar nicht entfliehen. Es glint
zwar die Position einiger Anarchisten, dais alle die von mlr

aufgez'ehlten Umsténde ,,vom Staat” — als PrinZio
—-

verurs
sacht sind, daher per Definition schlecht und sow1eso meht
kfimmernswert sind. Dieser Position mag friiher auch etne

gewiSse Bedeutung und Berechtigung zugekommen' seln,
Weil es ’Nischen’ im geselischaftiichen Leben gab, m the

mensch sich zuriickziehen konnte. Sei es, dais mensch ans:—

wanderte, Kommunen oder andere selbstvarwaltete Einhel—

ten zu schaffen suchte, oder gar libertére Revolten in Gang

setzen konnten wie in der Ukraine oder in Spanien.

Heute jedoch sind dieseVersuche insofern iiberholt, aifi

sie keine Gew'éhr dafiir bieten, claiS ihr — natiirlich fri'xher

auch schon vorhandener
— zweischneidiger Charakter ungei

wollt dem herrschenden System hilft, mit seinen ProblemEH

besser zurecht zu kommen. Die Zentralisierung der Gewalt-

p0tentia|e bei den Staatsapparaten und ihre beispiellose Perv

fektionierung lassen es meines Erachtens letziich‘auseichts-

los erscheinen: Ausweichen ist heute nicht mehr mdglich.

Vielmehr kommt es darauf an, die Strukturen und Denk-

apparate, die das h'errschende Destruktionesystem bestimv

men, direkt anzugehen und zu bekémpfen.

Das helm nicht, daifi Bestrebungen alternativer Kuitur ‘

sinnlos sind. Sie haben aber hei der gegebenerr historisch-po~'

litischen Situation nur dann einen Sinn, wenn sie mit einer
‘

Ile ihre Lebensbereiche anzustre-
~

My.“

Strategie zur Absicherung des alternativen oder neuartigen

Charaktere verbunden sind. Denn insbesondere, wenn sol-
"

che Bestrebungen Kernbereiche der Herrschaft antesten,
geraten sie leicht in Gefahr, vereinnahmt oder zerstort zu

werden: Selbstverwaltete Betriebe sind schnell in der Situ-

ation, bei Strata des Untergangs oder der unertr‘ciglichen

Selbstausbeutung, sich Spielregeln kapitalistischer Markt-

wirtschaft unterwerfen zu miissen.‘ Kriegsdienst- und Total-

verweigerer warden bei ihren Versuchen individueII-antimi-

litaristischer Alternative oft Opfer einer repressiven Justiz

und 5p‘alter der Arbeitswelt (als Vorbestraftel. Versuche au-

'

tonomer Entscheidungsfindung warden meist sogleich, wie

zuletzt im Falie der Startbahn West, durch die Staatsgewalt
unter Ve’rweis euf dernokratische Mehrheiten verhindert.

lnsgesamt lfiiSt sici‘i festhaiten, daB ein Ausstieg aus den

geseilschaftliehen Zusammenhéingen heute weder ailein

durch aiternative Verfahrensweisen, nooh durch individueile

' Verweigerung denkbar erscheint. Solche Fretsteliungen gel-
ten auch fiir Anarchisten. Einige meinen, aufgmnd ihrer ge-

nerallen Ablehnung jeglicher Interaktion mit Gruppierun—

gen, die nicht ihre Ansichten teilen, schon ihren libertéren

Prinzipien Geniige zu tun. Gerade durch die Verweigerung
aber ermoglichen sie dem bekéimp-ften Staat, seine lnstru~

mente noch effektiver zu gebrauchen. Notwendig ist aber

eine konstruktive Hand lu ngsperspektive, ohne die heute ein

Widerstand gegen den alle geseilschaftlichen Lebensbereiche

durchdringenden Militarismus sinnios erscheint.

Die angefiihrten Probleme ciréngen wieder zwei grundle-
gende Fragen in den .Vorciergrund, die unter Anarchisten

schon héiufig zentraie ?unkte der Debatte waren. Die erste

Frage ist. wie ein organisatorischer Zueammenhait gefunden
werden kann (vgi. den Beitrag von,A. CELSO in sf Nr. 7),
der ein direktes Vorgehen gegen die von mir beschriebene

bedrohliche Entwicklu ng ermdglicht. Die zweite Frage ist,
wie tier notige sofortige gemeinsame Kampf mittels kleiner

Schritte so gefiihrt wercien kenn, dal3 kein Anarchist be-

fiirchten mul'S, entweder angepaflt oder integriert zu wer-

den, oder einem irrationalen HalS gegen scheinbar nicht ver-

éinderbare Strukturen zu verfalien.

Die vieien Uberlegungen zur Strategie einer Sozialen Ver-

teidigung bieten' hier, so meine ich, durchdenkenswerte Per-



spektiven fiir politisches Handeln. Anarchisten dijrfen nicht

glauben, nur auf ihrer Seite oder aufgrund ihrer Grundhal-

tung entstfinden gute Ideen; sie miissen vielmehr auch jene
anderer Gruppen und Le’ute unter ihren libertéiren Prémis-
sen fiberpn’jfen. Gerade in der geschilderten qualitativ neuar-

tigen Situation ist es doppelt nétig; Anarchisten haben noch

nicht oft ihre Stérke bewiesen und héufig waren sie zu sehr
mit sich selbst beschéftigt. Anarchisten haben heute aber
auch eine Verantwortung fijr die zukiinftige Gestalt der Er-

de und desmenschlichen Lebens, der sie sich nicht entzie-
hen dijrfen.

C.) Welche Uberlegungen zu einer Sozialen Verteidigung
sind mm in diesem Zusammenhang interessant? lch mdchte
auf drei Aspekte eingehen: ‘

— den internationa|istisch-antimilitaristischen Charakter;
~ die Verankerung in und durch autonome lndividuen und

Baslsgruppen;
—— Gewaltfreiheit und Opferbereitschaft.

i.)Zunéchst hatten sich eher bflrgerliche Leute mit der Fra-

ge besch‘aftigt, ob es eine Alternative zum vélkermordenden

Massenkrieg und der drohenden atomaren Vernichtung ge-
be. Sie diskutierten die Mijglichkeit elner anderen Verteldi-

gung und kamen zu dem Ergebnis, dal3 eine waffenlose, zi-

vile Verteidigung generell einer bewaffneten Verteidigung
fiberleqen sein kann. Sie dachten dabei an Massenungehor—

3am, Nichtzusammenarbelt, babotage von Verwaltung und

Ressourcennutzung usw. Die Uberlegenheit waffenloser

Verteidigung gilt aber nur dann, wenn ein Volk im wesent-

lichen hinter diesem Konzept stijncle, d.h. also Vertrauen in

die Regierung und staatliche lnstitutionen hétte. in unfrei~

en Klassengesellschaften mit tiefen' sozialen Gegensétzen
und Repressionen gegen die Bevélkerung ist aber diese Be-

dingung fijr eine soziale Verteidigung nach auBen hin nicht

erfiillbar. Der Wille zum waffenlosen, entbehrunQS» und

méglicherweise auch opferreichen Widerstand ist kaum von

ausgebeuteten und unterdriickten Menschen mit der nijtigen

Kraft zu erwarten — wofiir sollten diese Menschen denn
auch Opfer bringen?! (Und ich glaube, dieser Aspekt brach-
te Volker Schlfissler (vgl. sf Nr. 7) zur genereIIen Ablehnung
der svn. 3

Solche Faktoren wurden nicht berficksichtigt, washelb
die ldeen erstmal in der Versenkung verschwanden. Den-
noch gibt es eine Fijlle von Beispielen, wo waffenlose Wi-

derstandshandlungen in repressiven Sozialsystemen gegen
fiulBere Aggressoren durchgefiihrt wurden, 2.8. gegen faschi-
stische Okkupanten in Holland, Déinemark und Norwegen.
Das bekannteste Beispiel in jfingster Geschichte is”: die
CSSR, in der die Menschen 1968 offenbar bereit waren,
den erfolgten sozialen Wandel hid zu mehr Selbstbestim-
mung, Autonomie und Freiheit auch zu verteidigen.

Mit den Erkenntnissen aus diesen u.v.a. historischen
Féillen (2J3. Ruhrkampf 1923, Kapp-Putsch 1920, Alge.
rien 1962, Indian 1930—39 etc.) verbanden sich im Laufe
der letzten 20 Jahre Betrachtungen fiber Konzepte sozu-
sagen ’intergeseIlschaftlichen' Kampfes. Mensch fend, dais
es bereits vor dem 2. Weltkrieg in den Niederlanden tief dis-

kutier'te Vorstellungen gewaltfreier, radikaler gesellschaftli-
char Anderung gab, die von Anarchisten , Pazifisten und
Linkssozialisten vertreten wurden. Auch die Ideen zivilén
Ungehorsams, die in lndien von GANDHI verbreitet wur-
den, in den USA von THOREAU inspiriert. fanden breitere
Beachtung.

Schliefslich hatte sich aus den Uberiegungen zu einer
waffenfreien Verteidigung, den historischen Beispielen Lm‘d
den neuen Kenntnissen von Vorl'éufem gewaltfreier Kon-
fliktaustragung ein Konzept der Sozialen Verteidigung her-
auskristallisiert. Diesem Konzept wurde grundaétzlich 3m;
mer von Gegnern erstmal vorgeworfen, ineffektiv, pazifi—
stisch, wehrlos und versdhnlerisch zu sein. Es wurcle einfach
nicht wahrgenommen, dais die Strategie vor aliem auch so
verstanden wurde, dais sie innerhalb der Gesellschaften und
Staaten von unterdriickten ~Menschlen und amgebeuteten
Minderheiten genutzt werden kann, um lhre Lebenszusam-
menha’mge zu verteidigen. Die Soziale Verteidigung wird al-
so mlttlerwelle fiberhaupt nicht mehr an die Exiatenz van
Staatssystemen (herkémmllcher Begriff van 'Verteidigung‘)und Gesellschaften (Herkémmlicher Begriff revolutionérer
Kriege und Bfirgerkriege) gekoppelt, sondem besehreibt ei-
ne Konfliktstrategie ffir Menschen und Gruppen gegen Herr-
schaft, Ausbeutung und Unterdrfickung.

Der Charakter der 5V ist daher internationalistisch. Sie
hat als Konfliktstrategie fiir Beherrschte allgemeine Gijltig-keit und ist nicht auf bestimmte Situationen und geografi-sche Regionen beschrénkt. Repression isteine internationa-
Ie Erscheinung in vielen Facetten; dementsprechend kennitdie SV horizontale Steigerung ihrer Kampfkraft (Verbreite-
rung) und vertikal Versch'airfungen der Kampfmittel. Dahier nicht alle Mittel und Methoden genannt warden kéin-
nen, ein kieines Baispiel: In der CSSR war as 1968 ffir die
okkupanten nicht mdglich, fur sie wichtige Leute zu verhaf—
ten, obwohl ihre Repressionsmittel alle nur denkbaren Gra-de errerchten: Das eim‘ache Mittel, dal3 alle Wohnungenmit

ren. Verunméglichte die Verhaftung. D.h. dalB mit billigsteri
Methoden einer total fiberlegenen Macht Grenzen gesetzt
wurden: (Zwar waren letztlich die Tschechoslowaken nicht
erfolgrerch, doch kann man ihre Niederlage nicht der d3?mals uberhaupt nicht vorbereiteten waffenlosen Verteidi-
gung anlasten).

Die SV ist vom Wesen her antimllitaristisch, was von1manchem sog. Autonomen oder Anarchisten wahrlich nichti
neheuntet werden kann. Zumindest verstehe ich unter ’mi-1
litarlstlscn' auch eine Gesinnung, die einen in einem repres-r
snren Somalsystem aufgewachsenen Gegner zum Feind enklart und ihn zur Vernlchtung freigibt. Gewaltfrele Aktio-‘nen zwecks sozialer Verteidigung kdnnen und soilen auchgerade (lies verhindern.
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urem' v rhindert werden die Revolutionen schon h uf

ment des Konflikts gehandeit werden kann.

2.)Der Strategie der sozialen Verteidigung liegt der (Sedan.-

,
ke zugrunde, dais Auseinandersetzungen und Konflikte mit-

tels gewaltfreier Aktionen durch autonome Basisgruppen

ausgetragen werden. im Gegensatz etwa zu militaristischen

Strategien von Guerrilieros, oder auch der RAF :3. — die

physische Vernichtung einpianen miissen, hierarchisch ge-

gliederte, iernpathologische Kampfformationen erfordern

(Geheimhaltung, Spitzelangst, Selbstjustiz), und nach aller

Erfahrung insbesondere in GroiSstéidten selbstmérderisch

sind — verléist sich die gewaltfreie Aktion auf freiwiilige

Teilnehmer, statt auf Mitiéufer oder Dienstverpflichtete.
So soilen auch Verseibstéindigungsprozesse in Aufstands-

ie
a

selbstzerstéjrerische Konfiikte beschert haben, wie sich

jiingst iibrigens einmal mehr in Nicaragua ankiindigt. M.a.W.:

Gewaltfreie Aktionen kénnen schon heute von lnteressier-

ten frei erprobt werden, w'eihren alle anderen Konzepte
radikaler Geseiischaftsverénderung autoritfire Elemente (Ge-

wait, Hierarchie, Wissensvorsprung von Fachleuten) nat-

wendig enthalten.

Gewaltfreie Aktion ist mithin eine tr'aigergebundene Me-

thode, die sehr 'wohl auch der pragmatischen Bewertung

zugénglich ist und griffige Mittel der Auseinandersetzung

in die Hende gibt. Denn sie hat nicht nur einen Handlungs-

aspekt ~ als Konfliktmethode — sonclern auch einen Lern-

aspekt. Er ergibt sich daraus, dalS in einer Bezugsgruppe die

Auseinandersetzu ngen mit den Herrschenden und ihren Biit-

tein in ihren Formen und Methoden geiibt werden, und

nich‘r sofort die verhéngnisvolle Alternative ’Steine schmeis-

sen — oder abhauen' auftaucht. Es ist eben wesentilch auch

eine Frage des Selbstvertrauens uncl der individuellen Féhig-
h

keiten und Fertigkeiten, genau zu wissen, wie in jedem Mo~

3J5péitestens hier warden viele Leute sagen, dalS die ganze

SV ia sehr schijn sei; da sie sich aber auf Gewaltfreiheit

stiitze, k'c'xnne sie gar nicht erfolgreich se-in. Die-Diskussion

um diesen Zentralaspekt von Konfliktaustragungen geht

auch immer vnn neuem 105. E5 gibt hier unter sog. Gewalt—

freien durchaus'unterschiedliche Auffassungen. Einige be-

haupten, Gewaltfreiheit bedeute, dais weder kérperliche

Gewalt noch Gewaltvgegen Sachen sein diirfe, um die Red-

iichkeit der eigenen Absicht vor allem auch Unbeteiligten

zu vermitteln. Andere meinen, Gewaltfreiheit sei der Aus-

druck dafiir, clai?» keinem Gegner (Polizist, Soldat, Mana-

ger 0.5.) die kdrperiiche Unversehrtheit bedroht sein diir-

fe. Denn es werde dessen soziaie Rolie als Unterdriicker,

als in Uniform gezwungener Biittel bekampft und nicht er

als Mensch. Dabei seien aber Sabotageakte, Zersttirung von

Kriegsmateriai, Aktenverbrennungen etc. durchaus richtig

und nl’jtig. Van den meisten Lenten, die sich bewuiSt fiir

Gewaltfreiheit entscheiden wird Gewaltfreiheit als ver-

"a”

_

__

__.

W

niinftigere und wirkungsvollere Handiungsmé‘iglichkeit
betrachtet. Dafiir gibt es mehrere Griinde; ich versuche sie

an einigen Beispieien abschiielflend zu erl'éutern.

Einmai Wird der Gegner als Rollentréger gesehen, dessen

Ausifischung unmenschiich ist (genauso wie 2.3. die Todes-

strafe), aber auch, je gewaittétige'r und bedrohlicher die

Kémpfe sind, umso eher and massiver ihre Machtmittel ge-

gen Aufsténdische einsetzen werden. Sinnvoller ist des dage-

gen, den Gegner zu demoraiisieren uncl ihn auf seine Seite

~1w ziehen. Die Barrikadenkémpfe vergangener Jahrhunderte
'

hatten im wesentiichen soich psychologische Funktion. Je ‘

,

militanter aber die Kampfe werden, desto schneller und

heftiger ist mensch von ausiéndischen Waffenlieferungen, l

Unterstiitzung ausléndischer Méchte, mit einem Wort vom

Militarismus abhéingig.
AuBerdem bringt der gewaltireie Kampf den wesentli- l

‘

chen Vorteil gegeniiber militarischen Auseinandersetzungen,

daB die Erweiterung der Basis des Aufstandes einfacher und

schneller vonstatten geht. Die Entscheidung von Unbeteilig-

ten fiir die Aufsténdischen ist wesentlich schwerer, wenn sie

pifitzlich Waffen tragen sullen, in geheimnisvolle Kampf-
a

strukturen eingebunden werden, undurchsichtige Befehie

erhalten, van ihren Heimatorten entfernt werden and liber-

haupt nicht mitentscheiden kdnnen.

Zudem ist der gewaltfreie Kampf die effizienteste Kampf- l
form in hochindustrialisierten Geeellschaften. Leute, die ;

I

heute z.b. dafiir eintreten, dafl an der StartbahwWest Guer» ‘

riIIa-Widerstand 0.5. betrieben wird, h‘aben wirklich keine

Ahnung, was 'sie da vorschlagen. Selbst wenn es gelingen

kénnte, einige Tausend Entschiossene zu finden, sie zu be-

waffnen and zu Aktionen zu Liberreden, wie sollte dieses

Héufiein gegen die geballte Macht von BGS und Bundes—

wehr etwas bewirkenz. Und wie schneli ware das Vertrau-

en der jetzt gewaitfrei Widerstand leistenden in ihre Aktio-

nen verschwunden, weil die Poiizei schieiien wiirde!

Wie sollten diese militanten Kempfer versorgt werden,
was soilten sie tun, wenn die Startbahn nicht eraut wird?

‘

Gegen Bonn ziehen? nas ist so iécherlich wie absurd. !

So sehr auch die Konzeption einer Soziaien Verteidigung 3
.von Basisbewegungen mit Schwierigkeiten und Risiken be— i

haftet ist, die ich nicht ieugne und die ernsthafte Barrieren i

darsteilen, und die hier sicher ‘nur unzuiénglich dargesteliti
warden konnten, so sehr denke ich auch, daB sie angesichts I
atomarer und 6kologischer Gefahren die einzige sinnvollel
Handiungsperspektive fiir Leute darsteilt, die poiitisch han—

‘

deln wolien und bereit sind, notwendige Risiken in Kauf zu l

nehmen. Sie is‘t allerdings keine Rezeptur fijr Leute, die nur
’

kritisieren wollen, aber selbst zu nicht mehr als isolierter I
Kraftmeierei féihig sind, und dabei sugar oft noch den 3131- l

min des Staates in die Hénde spielen. 29 l’

a



Eine Region wehrt sic}:
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WALLA-WALLA GEFANGNIS
‘

CARL HARP

”Anarchist richtet slch selbst" schrieb die

Nazlpresse fiber den Tod ErichMfihsams,
den sie erhéngt, bzw. nach seinem Tod

aufgehéngt hatte. ,,Selbstmord" riefen
die amerikanischen Behorden, als am

Carl Harp bekannt wurde. Am selben

Tag hatte Carl Harp noch Briefe ausge-
schickt, in denen er Freunden gegenfiber
erklélrte, dalS er sich von faschistischen
Wachmannschaften bedroht filhle, die
drei Leute auf der AbschuBliste hétten.
Einer der drei, der schwarze Militante
Benny Washington, soll inzwlschen bei
elnem Handgemenge getétet worden
seln.

Londoner Anarchisten wollen jetzt
‘ Carl Harp’s Geféngnistagebuch ,,Love and

Rage" zusammen mlt dem ’Hapotoc
Pamphlet’ ,,l wanna be free" sowie einer

Uberslcht zu seiner Ermordung heraus-

geben. Daffir sammelt die Gruppe Geld
und bittet um Spenden an:

Carl Harp Printing Appeal
0/0 121 Books Collective
121 Railton Road; London SE 24

l
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Kaine Startbahn West
03 stlmmt irgend-

1. Kapitel monstranten hatte machen kénnen:
der Opel-Arbeiter, der Rentner, die
Hausfrau. Da verwischen sich selbet
festgefi‘lgte Parteigrenzen.

etwas nicht. - Eine

Betonwijste frifit
sich ins letzte gros-
se zusammenhén-

gende Waldgebiet
des Ballungszen-
trums Rhein-Maln:
4 Kilometer lang,
600 Meter brain.

Die Startbahn
West. Baumaschi-

nen walzen alte

Baumbesténde nie—

3. Kapitel
So kanns einfach nicht weitergehen.
Der Bfirgerprotest verhallt unga-
hfirt. Unbeeindruckt von allen Arr

gumenten ziehen Flughafen AG
und Landesregierung ihre Planun-
gen durch. Die Barger erkennen,
dal?» sie auf die politische Schiene
geleimt werden sullen und sind mils-
traulsch geworden - schfichtern zu-

den faseungelos néchst verlassen sie die eingefahre—
stehen die Men- nen Gleise dessen, was die Polizei
schen, die der Ver- erlaubt.

wiistung ihrer Hei-

mat zusehen mijs— 4. Kapitel
sen. . Jetzt Iangts uns aber. v

lm Herbst 1981 zeigt er den Bdr-
2. Kapitel gem seine Zéihne. Sie sind hart wie
Da mufs doch was

zu machen sein.

Die aufgestaute
Unzufrledenheit

verschafft sich

Luft. Der Meinung
in einer Oemokra-
tie zu Ieben, gehen
die Leute auf die

‘

Strafle, die unter

anderen Umstén-
den keine Macht

‘

der Welt zu De-

Schlagstécke, scharf wie NATO-
Stecheldraht. Aus mehreren Bun-
deetendem zusammengezogen, be-
kémpft eine hochgerfistete Polizei-
armee im Sold der Landesreglerung
die elgene Bevolkerung. Uber Got-
tesdéenstbesuchern kreisen Hub—
schrauber, Gasgranaten und Knfip-
pel schlagen unheilbare Wunden
ins demokratische BewulStsein vie-
ler tausend Biirger.

.stfitzergruppen im ganzen L‘and er-

5. Kapitel ,

Ab sofon bestimmen wir selbst.
Phantasievolle Aktionen deri Unter-

reichen eine vorher nie dageWesene
politieche Mobilielerung; de‘n gan-
zen Summer fiber hie in den Herbst
hinein leuft die Kampagne, deren

Erfolg selbst kiihne Erwartungen
libertrifft: rund 130 000 Unter-
schriflen wfa‘ren fiir die erst‘e Phase
des Velksbegehrens notig gewesen;
220 000 kfinnen am 1‘4. NDVember
bei der grfilfizan 6ko|ogischen Mas-
sendemorsstratlon in der Geschich-
te der Bundesrepublik dem Lan-
deswehlleiter in Wiesbaden fiber-

geben warden.

6. Kennel
Euch b16111 noch etwas —

denn wir

wacheen. ‘

Die Hegierung ignoriert da‘s Frie-

densangebot der Bijrgerbewegung,
lndem sie was Volkebegehren ver-

wlrft. Vor 220 000 heesischen

Bilrgern Ieistet die Politik‘ einen

Offenbarungseld. Des Volksbegeh-
ren wlrd abgeschmettert, die Ant!-

Startbahnbewegung wird kriminali-
siert.

Gewelzlosigke-it iet nécht gefragt.
Und when gar kelne Demokratie,
die van unten kammt.

5. 9. 81 der Tod durch Erhélngen von ~

'

WATERLOO MARCH
CND Demo, 6. 6. 82

In der Nummer 6 des SF veréffentlichten
wir eine Diskussion englischer Anarchi-
sten zum Verhalten auf Friedansdembs.

Nachdem letztes Jahr die Kundgebung
von ca. 200 dadurch gestért warden war,

daB sie slch direkt vor die Rednerbfihne
‘aufbauten und durch Sprechchére uncl

schwarze Fahnen den offizlellen Ablauf

samt gab es 48 Verhafiungen; langhaarlge
Pazifisten und kurzhaarige Punks warden
auch noch in den ULBahnen aufgrund ih-
res Aussehens abgegr'rffen.

Kontakt:

Oxford Street 48 Defense Campaign
Box 48

c/o 84 b Whitechapel High Street
‘

London E 1 l

SCHWARZ~HOTEH

storien, zog am 6. 6. sofort Pollzei auf

und dréngte be. 300 Leute vom Rest der
Demo ab. Diese 300 hielten fiber Mega's
in einlger Enh‘ernung eigene Redebeitrége
ab, bis slch eine Polizeieinhelt gegen sie in
Marsch setzte. Daraufhin beschlossen sie,
um die 150 000 CND-Friedensmarschle-
rer herumzuziehen und einzelne Gruppen
aufzusammeln. Mit insgesamt ca. 500

KAlN-KALE’NDEH 1982
Ralf G. Landmesser glbt im Guhl~Verlag
Berlin einen Nachfolgekalender zum

SCHWARZEN KALENDER 81 raus.

Der Zusatz 'Kaln' lehnt sieh an Erich
Miihsam an, der selnerzeit sowohl eine

Zeitschrift, wie aueh Kalender unter die;
sem Namen veréffemllcme. Wer miter-
beiten will, schlcke Beitrége, Sprflche.
Bilder, Photos amen:

.

Ralf Landmesser 3

Miihlenstrafie 162

4090 Monchengladbach

Anarchisten und Punks zog man in die
‘

Oxford Street; ohne Warnung griff die Po-
lizei diese Demo an, als sle sich in Rich-
tung US~Botschaft begeben wollte. Die A'
Pollzei begann zu verhaften, um einzelne
Verhaftete entwickelten sich Kélrnpfe. So
konnten zwei Leute aus einem Polizel—
wagen wieder herausgeholt werden. lnsge-
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F.rtsetzung_

der
‘
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Organisations-

diskussion

ALLES GEHTrKAsPUTT‘H ; i

,

‘A‘LLESM GEHT IN: SCHUT‘T K

Im Folgenden drucken wir Bei-trd’ge zur Organisationsdiskussion,
die in Nr. 7 begonnen wurde und die fiberraschend zahl- ‘

'

g

reiche Resonanzfarzd, ab.

' E
_

‘

~

»
‘

,

,

‘

z

1

Was bereft: auffdllz‘: die meiste Resonanz kommt von einzelnen;

djz, sowohl, dafa’ ein Bedfirfnz's nach vermehrten Kontakten vorhanden ist, aber auch, dais es wem'g Gruppen gibt,d1'e be-

reits zuver/dssig und kontinuierlich mit eigenen Zielsetzungen arbeiten. Ausnahmen wie in Karlsruhe, Frankfurt, Wien,

Hamburg, Emden, Tiibingen sind da noch zu wenz'g. Bestehende Organisationsansdtze wie IFAU, GWR, FA U-HH haben

sich bisher an der Diskussion noch nicht beteiligt. (.7) Was der SCHWARZE FADEN als Diskussionsforum und Kontakt-

her is: natiirlich, dafi er nur zur Vernetzung van Gruppen and Individuen

vermittler leisten kann, wissen wir noch nicht: sic
_

‘ beitragen kann, die sich vor Orr auch selbststdndige Perspektz‘ven ausarbezten und sich dffentlich einbringen; set es als poli-

‘

f tische Gruppe, als libertine Kulmrgruppe, selbsrverwaltete Werkstatt Oder was auch immer... Mir der Vorstellung der

,,Werkstatt Liberacion" wollen wir den Anfang machen und bieten anderen interessz'erten Gruppen { n i c h t Verlagen,

Zeitschriften etc. die bereits z'hr Forum hnben) an, z'hreArbez‘t vorzustellen bzw. sich als regionalen Kontakt anzubieten.

chungen und bei Aktiviatengruppen.’ Nun tauchen View

Fragen auf, warum wir diese Form der Organisation gewéhlt

DIE ANARCHIST' Assocmnou
haben.

O F TH E A M E RIC A S = A. A. A.
.

Traditionefi haben sich Anarchisten in Faderationen or»

.
.

; n
_

. _

'
'

ganisiert, gewc'jhnlich am Arbeitsplatz wie z.B. die CNT in
,

Die ”Anarchist Assocmlon of the Amencas 15‘; em Grup- Spanienfliese Organisationen,dievon Bezugsgrupp'en auf 10- ‘

penzugammenhang von KoHektiven, Kommunen und Be- kaler Ebene kontmlliert wurden, waren in der Vergangen-
‘

zugsgruppen, die eine radikate Verénderung bestehender heit erfolgreich, hatten einen gemeinsamen Schwe'rpunkt ;
GeseHschaftszusténde anstreben. Wir stellen sie im Rahrnen und entsprechende Zigle. In bestimmten Gebieten und Zei-

‘

vor, We“ as SiCh um elne ten, wie etwa im Spanischen Bfirgerkrieg, waren diese Grup- 1
unserer Organisationsdiskussio‘n
bewuBt regionale Gruppierung handelt, die ganz éhnliche

Schwierigkeiten sieht, sich weiter auszudehnen, wie sie auch
pen tatséchlich in der Lage, die Produktion in die Hand zu 3

nehmen und zu koordinieren. Also, warum versuchen wir “

I

fijr die BED-Situation zutreffen.‘ Das folgende ist aiso eine ’trotzdem night etwas Ahnliches?

SGIbStdarSte‘IUnQ. die Wi’ wieder’um 3'5 Diskussionsbeitrag Es gibt zwei Hauptgrfinde, warum es praktisch ausge—i

verstehen,
— dies nul’ ffir diejenigen, die UHS (WWW bei Ne‘ schlossen ist, momentan eine nordamerikanische Fatima-i

xander's Artikel gleich an feste Positionen wie "9’3"” tion zu grfinden. Erstens: als die CNT der Weit die Arbaiter-:

Wahlaufruf" oder "Anarchomumie hochhalten" etc. fBSt' kontroile vorffihrte, hatte sie Millionen von Leuten als Mit-l‘

legen wollten.
* * *

'giieder in einem Gebiet, das unserer Region an Gréfse nahe-i
kommt. Anstelle also won einigen wenigen aktiven GrUppen,i

,die fiber den ganzen Kuntinent verstreut sind, gab es Kollek-

tive, die quasi ailes machten, von der Landwirtschaft bisi

zum Telefondienst‘ Heute gibt es schétzungsweise 35 Gum-i

pen in unserer Minei-Atlantischen Region und die wenig-i
sten, wenn fiberhaupt, komrofiieren ihre eigenen Produkj

n D. C. AAA—Gruppen begonnen haben,

duen der ganzen Region aktiv zu ver-

den Aufschwung. Viele 53nd

nseitig gehal’fen,
bei Veréffemli-

,,Seit in Waschingto

Gruppen und indivi

netzen, gab es einen ermutigen

zusammengekommen und haben sich gege

—— beim Aufbau gemeinsamer Strukturen,



tionsmlttel., Zweitens and noch entscheidender: der Schwer-
punkt der gesamten CNTwar die syndikalistische Kontrol-
le der Produktion. Es gab keine Kommunlsten, Syndikali-
sten, Punks,. Pazifisten, Kommunarden, Kollektivisten,
Neue Welle, Surrealisten, Christen, lndividualisten, Kropot—
kinianer, Yippies, Bakunisten, ...—Anarchisten; wovon jeder
in sin anderes Projekt seine Arbeit und Energien steckt; es

gab nur die Syndikalisten mit ihrem gemeinsamen Ziel. Des-
halb waren sie féihig, gemeinsam zu handeln und die Organi
sation von den Bezugsgruppén leiten zu lassen.

Wenn aber der Zustand der anarchistischen Bewegung
nicht mit 1935 zu vergleichen ist, warum v‘ernetzen sich
dann nicht alle existierenden Gruppen uncl bleiben auf die-
se Weise in Komakt? Ganz einfach, weil eine Liste mit
Gruppen auf dem Papier nichts anderes ist als Papier. Die
Liste hilft dir, die lokalen Veréffentlichungen zu bekom-
men, um, falls du die Post bezahlen kannst, dir das Wissens-
werte schicken zu laasen. Oder du kannst die Adressen alle

anschreiben, wenn du dringend Geld hrauchst, um eine Ar-
beit abzuschlielSen. Aber letzten Endes bleibt eine Liste ei-
ne Liste eine Liste. Ohne vorherigen Kontakt und Uberein-
kunft zu gegenseitiger Hilfe und Unterstiitzung kann nie-
mand von Leuten, die er nicht kennt, erwarten, dais s‘ie

kommen um ihm ein Solardach auf die Kollektivfarm zu

bauen, um die Zeitung zu verteilen Oder urn bei einer direk-

ten Aktion fiir mehr anarchistische Prisenz zu sorgen.
Eine ganze Fleihe von Versuchen fiir eine nordamerika—

nische Faderation hat es in den letzten 15 Jahren gegeben.
Die ehrgeizigsten davon haben sich gespalten und sincl zu

faktischer Nicht-Existenz herabgesunken. In manchen Fail-
,

len lag der Grund in einem zu eng gesteckten Rahmen, in
anderen Fia'llen gab esiiberhaupt keine praktischen Ansétze.
Die gegenw'airtigen Aufgaben der fortschrittlichen Linken
sind fiberaus komplex, und diejenigen fiir eine anarchisti-
sche Bewegung benétigen eine diffizile Planung, Strategie
uncl Taktikcliskussion, um Erfolg haben zu kénnen.

‘AMEli‘lCAS‘

Mimmt man also am Kenn’mia, dailE die anarchistische Be—

wegung in Nordamerika zu Main ism und zu verschiedenalr-
tig, um eine Fiideration zu hilden, die irgendeinen Sinn hat;
und wenn Vernetzungen sich ails unefiektiv herausgestellt
haben, dann atelit sich die Frage, wie wir unsere lokailen
Gruppen organisieren?‘ Unwre Volrstellung ist ein Mitteh
weg: Die Drganisatinn sail alien Gmppen ofienstehen mid
eirie ,,mutual aid community" lGemeinschaft ifir gegenseiti-
ge Hilfel aufbauen. WU iede Gimp/pa die Hilfe einelr anderen
Oder information-men fiber die mmnentanen Mfigiichkeiten
und Bediininisse anderer Gruppen Oder Einzelner innerhalb
des Gruppenzusammenhanm bekummen kann. Die Ver-
schiedenheit def Gruppien ist damn nicht iénger ein Hinder-
nis sundem die Basis. Zum Beispiei wire as fiir eine Gimme.
mfiglicherweise nicht sinnmil, 'ein ital-(ales Elam herausquige
ben; 50 schi'eiben sie, iilus’ariemn until wenreiben EMANCl»
PATlON (Zeitsm'urift dear AAA, Arum. si—redaktionl; aui der
anderen Seite wird EMANClPATiGN dadmch vielféitiger

und erweitert sein Gesichtsfeld uncl seinen Leserkreis. Das-
selbe gilt fiir die lndividuen. Auf einer pemhnlichen Ebene
kann eine Gruppe, die ein stédtisches Zentrum 'ertiffnet
cider eine Landkommune Hilfe fiir die l’lanung Lind Ausfiih-
rung von autarken Systemen bekommen, entweder von den
Architekten oder von der ”Eastern Panhandle Anarchist
Group 1" (? don’t aSk me... d. Ubersetzerll. Auf der ande-
ren Seite wird der gesamte Gruppenzusammenhang sich in

Richtung Autarkie entwickeln, wenn ganiigend Land- und
Coop-Kollektive funktionieren. Acuf diese Weiss arbeiten
wir an einer anarchistischen Organisation, die Gemein-
schaft unter alien Mitgliedem vorau55etzt Und mitaufbaut,
ob sie nun am Arbeitsplatz stehen Oder im Geschéftsviertel
Pogo abziehen..."

Scott M. Radéll
{Uberselzung: Wolfgang Haug/

IJBERACION -

WEEKSTMTT

~Entwicklung — Frieden~

LlBERAClON ~

zu Deutsch‘ Befreiung heilSt mit darn2. Mai 1982 ein Laden in Lehrte, einer Kleinstadt mit ca.38.000 Einwohnern.

Befreiung in der Provinz?

Der !,l:aden’: ist ein Projekt van fiinf Lehrter Gruppenlee eimgen Einzelnen. Die Gruppen sincl: AntikriegshausSievershausen, AG Soziale Verteidi
._ gum, KDV-GruppeLehrte, ADELAH uncl Clem Dkumnisclien Arheitskreis Ei-

ne Welt. Ziel ties Proiektes ist es, in der kleinbfirgerlichien
Stadt Lehrte‘ fiber die sogenannte Dritm Welt und die Huhe
des Nicht—Krieges aufzukléren unci nine Bewagsung van un'

ten zu begriinden. Zitate aus der Vereimsatzung: 3
—- Bewulstsein schafien fiir ungemchte Stmkturen und

Schwierigkeiten in der Welt
«

Befreiungsbewegungen unterstfitzen, die iiir alas Hecht
auf Selbstblestimmu mg der Valker eimmten

._ Solidarimét unter den Menschen aller Nationen, Hassejn,
Religianen undl Weltanschauungen zu: ermfigliizhen

‘

— kleine Scnritte zur Verénclerung in unseren Lebensherei-
chen aufzeigen und einen gewaltfreien aktiven Le-bensstil
vorleben

— die NoMendigkeit der Veranderung umtes Lebensstiles
im Grullen wie im Kleinen bewulilt madman.

Sicherlich se‘hr schiine Wane — wie aiem 50 Was praktiach
aux? in dem ”Laden" warden Warm, die direkt Pruiekm in
sogenanntens 3.~Welt-Léridem untermitzm, Piakaw, Pow
lcanen u.a. Material aus tier Friedmsbwaguw sowie Bficm
um! Zeitungen die diesen Bereichm zuzunrdnen sind, ange-buten. Waiter besteht die Mdglichkeit, in Gasméclim and
dumh Anschlagtafeln Kamakte, lnrl‘os, lawn etc. m wer-
mittein.
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Darljberhinaus sind an fast jedem Abend die 0.3. Grup—

pen und andere AG's anzutreffen. Jeden 4. Sonntag im MO‘

nat gibt es einen politischen Friihschoppen, wo Filme, Ton-

bildserien und Diskussionen angeboten werden. Langfristig
ist an regelmaiSige Kurse, Seminare, Abendveranstaitungen

u.a’. gedacht.
.

Dieses Projekt ist meiner Meinung nach auch fiir unsere

anarchistische Bewegung von lnteresse:_AIle Entscheidun-

gen werden in der monatlichen Mitgliederversammlung (alle

aktiv mitarbeitenden Menschen gehijren dazu, ob sie Bei—

trag bezahlen oder nicht) durch Konsensbeschliisse getrof—

fen. Dazu gehijrt auch die Frage, ob belspielswelse das Buch

Y oder die Plakette X im Laden verkauft werden‘solien.

Uberschiisse (bisher noch Fiktion) werden fiir das Projekt

verwendet. Geéffnet ist der Laden die ganze Woche zu den

fiblichen Gesch'aiftszelten. was durch Schiller, Studenten etc.

(nachmittags) und einige Hausfrauen erméglicht wird. Spe-

ziell fiir die Hausfrauen Jibt es eine AG, die diesen erklért,

warum und wieso Projek: X in Nicaragua unterstfitzenswert

ist usw. Dadurch, und durch die Tatsache, dais die Libera-

cion von den Lehrter Biirgern (insbes'ondere den Jugenclli-

chen) recht‘gut angenommen wird (2.8. bei den Spenden

fiir die Einrichtung oder beim Verkauf), zeigt sich, dais es

die vielbeschworene Basis wirklich gibt, Den tatséchlichen

Stellenwert der Liberacion kann mensch sicher erst nach

1—2 Jahren feststellen —— die guten Anséitze sind jedenfalls

CIaDie Anarchle ist ffir meine Seite derzeit sicher nicht

durch eine ,,grorse Revolution" zu erreichen, sondern doreh
beharrliche Arbeit und den Versuch, anarchistlscne Posatlo-
nen und Denkweisen in solche Initial" "I wie die Libera-

cion einzubringen. Zumindest in Lehrte lst dazu em Anfang
gemacht, der auch die Chance hat, sich nicht zu emer remen

,,Szenensache" zu entwickeln.
. .

Wer noch mehr fiber die Liberacion WIssen wall oder one
rstijtzen will, kann sich an meme

besuchen will oder gar unte
.

Adresse wenden: Jijrgen Rockahr, Berliner Str.1’l,3160Lehr—

d mehr als willkommen, da
te-Sievershausen. Spenden sin

die Finanzierung derzeit noch das groISte Problem darstellt:

Volksbank Lehrte (B L2 251 915 10), Kto.-Nr. 159 190

Gliick und Frelheit!

jiirgen Rockahr

GRUNER ANARCHISMUS? ._,

von Volker Sché’ssler

lm Schwarzen Faden Nr. 7 begann eine Diskussion fiber das

Fiir und Wider einer Organisierung der verelnzelten Anar-

chisten. Dazu kennte man zuerst einmal die klassischen

Theoretiker'des Anarchismus bemfihen. Wéhrend Michal!

Bakunin 1866 die ,,Prinzipien und Organisation einer in-

ternationalen revolutionaer-sozialistischen Geheimgesell-

schaft" aufstellte und somit schon indirekt fiir eine interna-

tionale Féderation aller Anarchisten pladierte, fand der be-

kannteste deutsche Anarchist Erich Miihsam nur harte Wor-

te fiir eine Organisierung. ln seinem Buch ,,Die Befreiung

der Gesellschaft vom Staat" schreibt er im Juni 1932 zum

Thema Klassenkampf und Organisation: ,,Die Flihrung des

Klassenkampfes unter anarchistischen Gesichtspunkten be-

darf aber nur der Anwendung der anarchistischen Gesin-

nung, um ihm die Aussicht auf die Befreiung des Proleta-

riats 'zu sichern. Zur organisatorischen Zusammenfassung

besteht fiir kommunistische Anarchisten weder eine Ver-

pflichtung, noch ist die ldee des Anarchismus mit der

Schaffung einer Organisation vertréglich." Aber an anderer 33
m.—

Stella schreibt er wiederum: ,,... so ist der ‘N ile des einzel—

nen aliein ausschlaggebend fLir die Art seine" Mitwirkung,

auch dafiir, ob und wie weit er sich in Verbiinde eingliedem

mag, deren Taktik in mancher Hinsicnt von freiheitlichen

Geslchtspunkten aus angreifbar ist." Und das fiihrt mich

nun zum eigentlichen Thema'dieses Aufsatzes.

lm ersten Beltrag zur Fdderationsdiskussion im SF Nr. 7

schreibt der Autor des Beitrages, Alexander Celso,: ,,Wir ha-

ben die GRUNEN und ALTERNATIVEN kritisiert. weil

wir sie im Verdacht batten, dell sie Basisbewegungen und

Bijrgerinitiativen wieder ffir das parlamentarische Prozent-

spiel vereinnahmen...” Das hat mich nun angeregt, in diese

Diskussion einzusteigen. Denn ich bin aktiv bei den GRU-

NEN, sehe mich aber gleichzeitig auch als liberzeugten An-

archisten an. Ja moment mal, wird sich manchelr) Leserlin)

jetzt fragen, wie last sich das denn mit dem Selbstverstand-

nis als Anarchist vereinbaren, dais mensch glcichzeitig in ei-

ner Organisation tétig ist, die ,,Basisbewegungen und Biir-

gerinitiativen fiir das parlamentarisehe Prozentspiel verein-

nahmt, statt das Bewufltsein zu férdern, dal3 alle fiir sich

selbst handeln und kampfen mfissen”? Nun, das mochte ich

gerne hler erkléren, denn fijr main Selbstversténdnvis lam es

sich sehr wohl vereinbaren, Anarchist zu sein und gleichzei-

tig in der griinen Bewegung milzuarbeiten (denn als Partei

sehe ich persénlich sie nicht an. lch mochte auch gleich jeg-
lichen Verdacht von mir weisen, dalS ich etwa in irgendeiner
Weise Reklame fiir die GRUNEN machen will, das iiegt mir

nun wirklich fern.)
lch kann mich an eine Zeit erinnem, als ich so fiinfzehn,‘

sechzehn Jahre alt war, da war es unter den jungen Leuten

éuflerst schiek ,,rot” zu sein. Wet als Jugendiicl'ier etwas auf

sich hieit, prahlte damit, Kommunist zu sein, ging auf die

Straliie und rief: ,,HO-HO-HO-TSChi-Minh" und selbstver-

st'zindlich auch die rote Mao-Bibei in der Tasche, ohne viel-

leicht je richtig darin gelesen zu haben. Und wie die Zeiten

sich. gleichen. heute ist mensch. wenn er/sie up to date sein

wil I, eben Anarchist oder Anarcho-Punk oder well! der Gei-

' AMARCHO‘SYHOIKALIETEN '

Aiie 6 Nochen erscheint unsere Zeitung
DIREKTE AKTION. Mir bringen insbesondere

Artikel, Kommentare und Diskussionsbei-
‘

trage zu folgen Themen:

lml'um. I'm «unawa- (muAmy-Arum

Nachrichten aus der Arbeitswel;

Ukologie - Friedensbewegung - Knast

Internationale Nachrichten mit Uberset

zungen aus zahireichen libertaren Zei:

tungen des Ausiandes

Serien (2.8. fiber Rationalisierung;

anarghistische Padagogik; Literatur

u.a.

Abos nur gegen Vorkasse

12 Ausgaben 22,- / 6 Ausgaben 11,‘
PSctho. Kain 249670-504,

R. Aurand, “Sonderkto.”

Probeexempi.'gegen 1,—DM Porto bei:

Initiative FAU, Postiagerkarte 073654 A

4600 Dortmund 1
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er was sonst noch. Hot ist heutzutage out, damit Ioc’kt man
nicht gerade kleine Fraktlon, die ganzund gar nicht V0”

keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Schwarz ist
' Wahibeteiligung und Prozentespielen begeisatertist.

fetzt gefragt und das ,,A" mit dem Kreis drumrum. Abor Dies sind nur einige der Griinda, die mich bewogen‘ ha-

fragt man sie: "Was weiflt Du denn z.B- von Bakunin, hen, als Anarchist zu den GRUNEN zu gehan and dart ak-
oder um aktuell zu bleiben, von Murray Bookchin?" be— tiv zu sein, da ich sie durchaus als eine Art semi-anarchisti-

‘kommt man nur ein verstandnislose's Grinsen und ein ache Bewegung ansehe, eine Tatsaohe, deren sich die mei-

j ”Haw?" zur Antwort. 03 "th nun der Verdacht nahe, daB sten wohl gar nicht bewuiSt sind. ich habe hier auch mehr
,

i Anarchismus ffir diese Leute wohl mehr ein hiibsches modi— politische Freunde gewonnen, die sich auch vfiiiig bewuBt
1‘

2

aches Gewand ist, das mensch eben tragt, weii es ,,so toll als Anarchisten verstehen (sie lesen fibrigens auch den SF).
37 ‘, exotisch 55L eben richtig freaky", wie mir mal ein Punk- lch glaube, dais ich hier mehr f‘Lir die Vemirklichungiderl

7 madchen in einer Unterhaltung sagte. Anarchie tun kann, als wenn ich waiterhin, wie frijher als
: l3

‘

_

‘

_ ‘
‘

Einz’elgénger meine Uberzeugung vertreten hatte.
‘

i

l

’

,

l

'

l

"
‘

ln diesem Zusammenhang machte ich auch auf alas Mo-

dell__hinweisen,-das Erich Knapp (vorn Bundesvorstand der
GRUNEN) vor einigen Monaten in der griinen Wochenzei-
tung vorgeatellt hat. Es ist ein Mode“ fiber die Neuorgani-
sierung der ‘Gesellschaft in unserem Land idurch Bfirgeiini-
tiativen und Nationalkonvent etc.l, das eige. atlich jedea 1An-
archistenherz hfiher schlagen lassen miifSte beim Lesen, da
es quasi die vollendete Anarchie darstellt. Augerdem wird
bier in auch eine Méglichkeit aufgezeigt, wie mensch auf ge-
waltlose Weise eine libel—tare Gesell‘schaft aufbauen kfin‘nte,
also ohne Revolution, durch bewulSte ignorierung, Nicht-

zurkenntnisnahme, Verneinung des Staates. War interessiert
ist, das einmal zu lesen, mége sich' fiber die SF-Hedaktion an

mich wenden, ich werde ihm/ihr game eine Kopie dieses
Aufsatzes sch icken.

;

Wie schon gesagt, stimme ich in der Organisationsfqage
fiir eine Organisierung der Anarchisten, schlieBiich ist es

.

doch wohl allgemeiner Kansans unter uns alien, dall wir die
Anarchie so bald wie irgend moglich haben wollen uncl nicht
his in alle Ewigkeit darauf warren hzw, davon tréum-en wol-

‘

len.‘Das geht m.E. aber nur, wenn wir nicht nur als Einzel-
kémpfer fiir die Verwirklichung unseres Traumes kémpfen.
Gemeinsam (und nur gemeinsam) kfinnen wir auf unserem

Weg vorankommen, wenn auch nur millimeterweise, aber
immer noch besser als weiterhin auf cler uns so iieb gewor-
denen vertrauten Stella zu treten. 1

Wie “rid W0 mensch sich organisieren sollte, muls natilr-
‘

Vor ca. zwei, drei Jahien stand ich nun auch vor der

Frage, ob ich das Anarchist sein eigentlich nur als Mode an-

sah oder als fiberzeugte Geisteshaltung. Da ich mich eindeu-

tig filr das letztere entschieden hatte, stellte sich mir die

Frage, ob es denn sinnvoll sei, als sogenannter ”Einzelkémp-
fer" meine Uberzeugung weiterzuvertreten Oder ob es nicht

besser ware, sich zu organisieren, nach dem Motto ,,Allein
machen sie dich ein, aber gemeinsam sind wir unaussteh—

lich". Zufalligerweise entstanden zur gleichen Zeit die

GRUNEN. Und da es Weit und breit keinen Zusammen-

schluE von Anarchisten gab, der mir in etwa zugesagt hatte

(die F.A.U. Est flir mich aus verschiedenen Griinden derzeit

unakzeptabei), habe ich mir die GRUNEN unter kritischen

Gesichtspunkten einmal betrachtet, und bin zu dam Ergeb—
nis gekommen, dam bei den GRUN EN doch einige Kriterien

erfiillt warden, die von den Anarchisten seit eh und je ge-

‘; fordert warden. Zum Beispiel sollte sich iecle(r) Leserlin)
‘

einmal die Frage stellen, was denn die Basisdemokratie, die

zu den obersten Grundforderungen der GRUNEN gehért
und von ihnen auch weitestgehend praktiziert wird, was sie

denn anderes ist als einer der elementarsten Bestanclteile der

Anarchie? Und fiber die Wichtigkeit der Verbindung von

Okologie und Anarchie brauche ich hier kein Wort zu ver-

lieren, das ist eh alien klar, und das hat Murray Bookchin

schon vie! besser gemacht, als ich es jemals konnte (ich

empfehie hier ganz besonders seine Aufsatzsammlung "Die 0 3 l 3 O l B 6 Ffm I7Formen der Freiheit", sehr lesenswertl). Und was das ,,par-

'

a

,
Dostlagerléarte

lamentarische Prozentspiel” anbelangt, so mulS gesag} wer-

den, claE die Beteiiigung an Wahien innerhalb der GFlUNEN probeexempiar 0‘ 80
durchaus nicht so unumstritten ist, wie gemeinhin in nicht-J . griinen Kreisen angenommen wird. Es gibt nach wie vor eine 34 m briefmarkenl
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lich jede(rl fiir sich selbst entSCheiden, da kann es einfach

keine verbindliche Regel geben..lch habe mich fiir mich ent-

Schieden,_ innerhalb der GBUNEN tatig zu sein, denn es gibt

leider 2.2. keine groiSe effektive anarchistische Organisation

wie z.B. 'die CNT in Spanien. Die FAU halte ich person-

lich nicht flir eine Alternative, jedenfalls nicht so, wie sie

heute ist. Bei den GRUNEN versuchen ich und meine

Freunde nun, die anarchistische ldee zu verbreiten, soweit

sie nicht schon ohnehin in den Kopfen vieler Leute, wenn

auch nur unbewuBt, vorhanden ist. Mit den Mitteln und der

Schlagkraft, die die GRUNEN heute nun einmal unbestreit—

bar schon besitzen, glaube ich mehr fiir die Schaffung und

Verbreit‘ung der Anarchie tun zu konnen, als ich es sonst

schaffen wiirde. Und was die Beteiligung an Wahlen angeht,

die ja unter Anarchisten sehr verpont ist, so mochte ich be-

merken, dais es fiir mich egal ist, ob ich mit diesen Mitteln

die Anarchie verwirklichen helfe. Der Zweck heiligt die

Mittel, heil3t es im Volksmund, und mit welsh-en Mitteln die

Anarchie erreicht wird, 'war schon Erich Miihsam egal.

Hauptsache ist, dais sie erreicht wird. Schlielllich war sogar

Pierre Joseph Proudhon, der Vater der Anarchie, im Jahre

1848 Mitglied der franzosischen Nationalversammlung, und

von Erich Miihsam ist ja hinlanglich bekannt, daB er eine'

fiihrende Stelle in der Bayerischen Rate-Republik innehatte‘.

Was ich damit sagen will ist,‘dal3. sich Anarchisten auch am

parlamentarischen Spiel beteiligen k6nnen. Wie die Beispie~

le Proudhon und Miihsam lehren, muB man dabei gar nicht

Gefahr laufen seine Uberzeugung zu vergessen/verraten.

Denn wenn auch beide in ihrer Teilnahme an dfr Poiitik er-

folglos waren, sind sie doch auch nahher ihrer Uberzeugung

treu geblieben, was wohl niemand bestreiten kann.

Es werden mir jetzt natiirlich die meisten Leser nicht zu-

ysfimmen, mich wahrscheinlich sogar heftig kritisieren. lch

habe hier nur einen'Weg von vielen beschrieben. Die Ent-

scheidung, bei den GRUNEN aktiv mitzuarbeiten, ist nur

‘

fiir meine eigene Person der richtige Weg (in welcher ande-

ren Partei ware es wohl sonst moglich, eine Arbeitsgruppe

Anarchie aufzubauen, was iibrigens selbst fijr die GRUNEN

ein absolutes Novum ist?), aber ansonsten muis jedermann/

jedefrau fiir sich selbst frei entscheiden, welches der richti-

ge wag fiir ihn/sie ist. AbschlielSend mochte ich all den po-

tentiellen Kritikern meines Beitrags einige Worte von Max

Sfirr‘er aus ,,Der Einzige und sein Eigentum" entgegen-

, haltt'l, die ich fiir nriich zur obersten Maxime gewéihlt

habe:
i

.

,,Doch kann ich sagen im Rechte zu sein, wenn es mir

'

von der Gesellschaft, von alien zugebilligt wird? Lind soil

ich diese Anerkennung von der Gesellschaft erwarten?

Kann mein Recht von der Schatzung eines Fremden ab-
_

hangen, gleichviel ob es ein Dummkopf oder ein Weiser

ist? (...) Auf alle diese Fragen kann ich ia nur mit der

Verneinung antworten, und erklére, dag nur ich allein be—

”

obsie meinem Rechte beistimmen oder nicht, und ob das,

was fiir mich Recht ist, auch fiir sie ais Recht aesteht."

LESERBRIEF:

(...) lm Vordergrund unserer Uberlegungen stent die un-

terschiedliche Gewichtung von Aktion und Organisa—

tion innerhelb der anarchistischen Bewegung. nicht aber

die Ablehnung des einen oder des anderén. Wir haben in‘

den vergangenen fiinfzehn Jahren hier im Fiu'irgebiet an ei-

nigen Versuchen teilgenommen, um eine anarchistische,

Organisation zu griinden, die iedesmal nach dem gleichen
Schema abliefen: da treffen sich also einige Genossen mit

dem festen Vorsatz. eine "Federation" oder ein ,,Syndi-
kat" zu griinden, erarbeifén eine gemeinsarne Plattform,

geben 'sich einen mehr oder weniger wohlklingenden Na-

men, und dann kommt nichts mehr. Bei 'all diesen

Versuchen blieb uns schiielSlich nur der Eindruck, dais

viele Genossen von der irrigen Annahme ausgehen, dais

eine Organisation automatisch auch das Problem der Ak—

4tion lost. Aber die Erfahrungen zeigen nun mal das ge-

naue Gegenteil, sogar dann. wenn ein Projekt, an dem

gemeinsam gearbeitet werden kann, zur Verfiigung steht,

wie im Fall der Kélner Genossen mit der‘BEFRElUNG.

Dethalb Vsetzten wir also den Schwerpunkt genau auf die

gegeniiberliegende Seite. Zunéichst miissen sich einzelne

Genossen oder besser Gruppen van Genossen zu konkre-

ten Aktionen aufraffen, die sie vielleicht nach geniigenden

En‘ahrungen zu der Einsicht kommen lassen, sich zum

Zwecke der Koordination einen gewissen organisatorischen
Rahmen zu geben. Eine Organisation kann nur dam in der

anarchistischen Bewegung eine aktive Rolle spielen, wenn in

ihr das elementare Bediirfnis der aktiven Genossen und

Gruppen zum Ausdruck kommt. Nur auf der Basis vieifél-

tigster lnitiativen und Aktivitéten hat eine Organisation ei~

ne ausreichende Existenzberechtigung. Fiir den Anfang sind

Solche Aktivitaten wie. Zeitungsmachen, Broschiiren-i'Bii-

cherverkauf, Plakatklebereien und Kulturveranstaltungen

natiirlich schon ganz gut, aber in unseren Augen durchaus

nicht hinreichende Bedingungen, um sofort mit einer anar-

chistischen Organisation am‘ den Plan zu treten. Folglich

stellt sich als vordringiiches Problem die Frage nach den ge-

eigneten und notwendigen Voraussetzungen zur Griindung

einer anarchistischen Organisation.
I

Peter und Rita vou TRAFIK,
urteilen kann, ob ich Recht oder Unrecht habe, ob ich ein .. _

Recht habe oder nicht. Die anderen k6nnen nur sagen.
Mulhetm

MumyBookchin _Herb/Peter8/W ,

WWW/WW Peteerpotkin
.

JoelSpring. ,

Natux und BewuBtsein Der neue Fmd’so Ferm-
,

Der Anarchismus Erziehung‘als Befreiung

Bookchins Plédoyer'fiirein Rechmexttemimnus F. Ferret grandam 1901 in Zwei Aufsitza fiber
,

den Ein Abria der bedeudend.

kommunistisehan Anarchis-
neues BewuBtsein der Men-

schen von sicb,von anderen

und von der Natur.

80 S. Preis: 5,80 DM

Murray Bookchz'n

Hist zu Marxist

Bookchins klassicher Bei-

trag zur Marxismuskritik.

|n Amerika prégte er fiber

Iange Zeit die Anarchis-

musMarxismus Diskussion.

64 S. Praia: 2,80 DM

Eine umfassenda Schilde—

rung der rechtsradikalen

Gruppon in der BRO. Ein

Handbuch, des einen koo-

kreten Gebrauchswert fi’r

eina- antifasehistischo Ar-

beit bositzt, abet auch ale

Einstieg in die‘Thematik

sehr gut geaignet ist.

196 9. mi: Badman

Praia: 16 DM

Barcelona die
’

”Madame

Schule’, Sie war der Ver-

euch, iibertére Erziehungs-

vomellungen in die Tat

umzusetzen. Wir geben in

diam Bush ,eine Laban:-

bewhteibung Ferrers and

swim seine pfidagogischen
Ansichten var.

_

«.1408. max: 12mm

mus, zu dessen Begriindem,

Kropotkin zfihlt sowie eine

ausfiihrliche Einfiihmng in

Kropotkins Laban and

~Werk. >

963.
_ Museum

firstStommer

Die Madmoischfila.

Der Kampf der Anaréhisten

flit eine frele Geseilschaft
in der Ukraine 1917-22.

120 s." Praia: 7 on.

sten Erziehu‘ngsideen des'

Anarchisrnus, Marxismus

und der linken Freudianer.

lvan lilich's Kommentar zu

diesem Bush: -,. Spring's
Buch ist einzigartigl”

ca. 160 S. Preis: 14,30 DM

/

Emdbesrellungen himan:

winddmck Perlag -Anshau-

genera-tr. 41.5901 Wz'lnsdorf

FWBuc-hhandlungen:
'

Pralir Buchvertfieb, Dau-
bringemr. 32, 6304 Lollar.winddruclrverlag
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111 Satchm Anarchianusdiskussion

1mm Stine in den heivetischen Gewés—

mm, Wit Sch das van meinem Elfen-

bemmma—Anarchis't—Sein aus beurteilen

Exam. Kain Fumm gibt es hier, das in an-

archiflim Richmng theorie— Oder mei-

mmamm wirken kfinnte, ‘Imn Organi-
sation mm 2111 game-Egan (Abgesehen viel-

Mam won Iibmfiwn Gruppen im Jura,

duch 1mm damn weifl ich auch nur, we“
mar 51111111 dMéhlrégen fishermarsch zuféillig
111m Hugbflalrt 111 die Maude geflaruert ist).

Amdemrmm gfihe es zuhauf anarchisti—

m TWM, die 5mm women nur

m mm W NS, wubei natfirfiich

dew Verdmm mueliiegt, ea handle sich

11159111191 Wigwam 111m 9111 Madeleichen oh-

m HimmrgrumI und die gauze Bewegung'
dim 1111mm“ -— kuIrz "Bewegig" ——

111119 1111111511 wit 211111313 .flahm mehr ader wani—

gwr 51111111 in” stem Em Zeichen der Anar-

ahiwfl mm 11111111 dew Eidgenfiasischen Ju—

mikumwfim Wizialllt komfiatien um!

”Anarchy” Mm wsflaunlicherweise micht
I'm amfimhmm. chwflzschm. demuktiven
— 1111:1111 121111111 WW1! m sage“: pwlnischen
b21111. mafimimfifsfimhm —— Siam gehmujcht.
Hear Mm? um die Amman Begeg-
mmggsmmam W21 wax and 151 ein arr

«mmm Mas emmflich schun da—

dumzfln W111 111mm, M11519 281mm

11mm dam wamhmdm 11115121111 geduldet
Wm kam,, 311111121111 damn nicht, 1111311111

5119 anm 9111112 MWMEW, Me 2.3.

diam: W 1111 Rem»-

11'nt Wm 11111111, 511m "earmar-
m’" Ammahfsnm m. We Bewegig féhrt

W mfil’wlm 3111f? 11mm aha, die nun, mach

21mm? Mm, WWW ausfieien. Em uoliti~

mum mam” him weitgehmd.
Fifi'amflhmrm 511m «flier Amehm ewfem es

I'm «flair 6mm} Whammy” mime hat},

WW I’I’I'Ilbmr dim menfistm, die ver-

gmtmlm WWW, 5131:1111 1131 we: Bewagig

anzubiedem, an den Vollversammlungen

missionierend und moralisierend zu er-

scheinen und ebenso abzublitzen? Oder
‘

geben sie sich mit den anarchistischen

TENDENZEN in der Bewegig — wie ge-

sagt: ohne Theorie und Bewulltsein -—

schon zufrieden? Beides mag zutreffen

und trifft auch auf mich sefber teilweise

zu. Schon mich zum Anarchisten zu ”be»

kennen", hat einen schalen Beigeschmack

und bringt die Furcht mit sich, ala Sek-

tierer, Dogmatiker und Theoretiker zu

erscheinen und nichts Iiegt mir femer als

das zu wallen.

Und trotzdem: Ich will aus meinem

Elfenbeinturm—Anarchismus ausbrechen,

dann alleine stehe ich dauernd auf Var-

IoI’enem Fasten und gebe mich mit Halb~

heiten zufrieden. Eine Anarchismusdis-
‘

kussion in der Schweiz tut also not.

Stine ruht hier der See. Mfige Eure

Fadeiationsdiskussionswelle nicht nur in

der BRD ihre Wirkung tun, sondern auch

auf unsere Gewésser fiberschwappen 11nd

hier etwas in Bewegung setzen.

Liebe Grime

Ham Rudolf Hess

***

Ich glaub, dafi3— DMwirk~

‘

lich das Heme der Gefuhfe ist. was Lemma

in mm Buchladen fiir 'ne Anarcho—Zei-
‘

tung ausgehen. Bei den Abonnenten, die

den SF kennen, ifit viefleicht 'ne Abo-

Preiserhfihung drin. Vielleicht Iéqut das

mit den Ffirderabos ia noch besser an.

Eine Spendenaktiun, We aim wieder-

kehrende Spendenliste 1511 0k, wu ist denn

(131 die Schwierigkeit? Ich bin sicher, dag

im nichszen SF 56th die erste Liste ab»

gedruckt warden kann...

Wilhelmshaven

*‘k'k

Der Aniket zum Dokumentan‘ilm war ja

9am nett, doch was hat er fiir einen Be-

nutzerwevt, wenn nicht wenigstens ein

paar kankrete Angaben m Ewen sind,

PETER GRIGAT,
‘

j BLUES FORUM «11:11am vicrtcljahflich.

welche dieser Filme hie-r in Deutsohland

auszuleihen sind we und ob sie vielleicht
was taugen? [ch finde es notwendig, daB
ihr das nachho It

Zur Federation: lch findes es abso-

lut notwendig, daB Anarchisten ~— wollen

sie sich selhst ernat nehmen -— sich organi-
sieren. ”Oh" ist fiberbaupt keine Frage,
nur das ”Me” unterscheidet Illns von

Marxisten betr'aichtiich. Dafi es auf dem

Kronstadt KungreE nicht nur zu keinér'

Einigung. mndem nur zu Chaos kam,
saute diejenigen, die fI‘jr Organisierung
eintreten, nicht van ihrem Willen abhal-

ten. Nur: nutwendig sind ja wohl zuerst

fu n kt i on ierende Iokaleoderre-'

gionale Gruppen“ Uberhmpt: nutwendig
finde ich wohl vieles!

ULR!CH,Offenbach

Leider massen wir zu den Filmen v o r -

e r a t passen. Vielleicht weifl ein ande-

rer Leser die Antwan?

*‘k‘k

{...} lch begreife nicht, warum du immer

noch —— nach Berlin - so fiberzeugt ,,die

Mamie des Anarchismus" vertrittst und

nun gar wieder mit einer Organisation
spekufierst. Organiaiertheit gut, jaber in-

nerhalb der sozialen Bewegung. aber nicht

fiber eine spezifische Pasition des Anar-

chismua (ml Und warm auch eine Orga-
nisation méigtich wére‘ wn'irde sie derart

vie! Energie, innovative Kraft und Lust

verachlingen, daE die Versuéhe der

IFAU etc. nicht zuffiflig gescheitert sind,

sondern aus einer inneren Zwangsléufig-
keit. Neue Anséitze sind I056 Zuwmmen—

hénge von ‘Bemnzeit—Anschlége—Leute'...
CHRISTDF PODAK

Basel

Mugazin fiir Elm

Eihzeflmft: DM 4wlflbcmmnm DM 15,—

(vier Hefte incl. Form) Postschmkkdmo Ecr-
fin Wm ”mamas 61111an111 4311671 -100

H
I

|‘

Thomas Gatherm

01mm SW. 22

13.101111312111111 36
.



Radio-Libertaim

entschlossen, mittels kurzfristiger persénlicher Darlehen ein .

richtiges Studio einzurichten und mit den noMendigen

Bauarbeiten begonnen.

'
Das ganze kostet 150.000 Franc. Die Riickzahlungen der

Darlehen Iaufen auf 6 Monate, und die finanziefle Lage van

,,RL" ist zudem schlecht, weil noch 30.000 Franc am: der

Anfangseinrichtung zurflckzuzahlen sind. 37
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4. 53005;;quon 633. vusmmm a
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RADIO LIBERTAIRE m GEFAHR! ”041% 196$:
0

.059. Q96. ’5 2M

050954, ’0 4363 ”a; 1 ,
a

Wéhrend ihres jéhrlichen Kongresses in Neufly sur. Mame we, _ *0 ”(Q/Ix, (16‘ 4%
zu Pfingsten 1981 wurde von den Genossen cler Franzos1- (9 :12 , *0; 4435.000 7‘9 w? 5‘:

schen Anarchistischen Féderation (FAF) Rad“? Libertaire (Qty ‘90) ‘99: a?!" 2‘0- 4}
. 6?} f:

ins Leben gerufen. Dieser Radiosender hat die Aufgabe,
'

-

c5500. 1530 43 2%; % 0 a;

sowohl ffir die FAF zu werben als auch allgemein die anar- I ’1" 01%;”?! flag?"
chistischen Ideen zu verbreiten.

'

‘

. .

\

«1’

1:9 (.97 ‘30 ,I 4'90
Radio Libertaire ist in der Zwischenzmt wuchtzger gewor- 43* é/y

~

0 ”my.
2

den als es sich ihre lnitiatoren ertréumt hatten: Rflckwir- Q ,- a. 1%}
I ,

0. r . f1?

kungen auf internationaler Ebene, engere Bezuehungfzn zur

13¢ «35%? «2%
CNT/Spanien (die zusammen mit der iibertéren Latemame-

H M __

m m ,1 4%
_ é)

rikanischén Koordination eine sehr beliebte Wochensen- ‘23:; 3' >3 g—g ‘2' age; if, g g 8.5:» «1% ”by“? .

dung macht), Teilnahme von Mexikanischen Genossen (der : 3 3335 a: 2. m g 9.: % = g 'u 8; $3 {tab 117% *3 ‘5‘;
’ GQ'm vwmmgg0m~wmmm 3023 m % J}.
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Zusendung

V?” liandzmhdlf Die finanzielte Sanierung ist abet die einzige Gewéhvr fair

WOChent'mh? Sendung E“ ‘p?’a"t°ham 13E 9': 3393“ 631th it
die Unabhéngigkeit der Station: Radin Libmmm mm mm

-

3” da§ hat m lfurzer
Zen 3” a”?

59

fr 9"33030 bis :0 030 durch die Beitrége der Zuhfirer. Has Veflmt— mad Geminn-

und e__'”er thorerzahl gerhrt' 1e

3” ’n r‘ Befra un

'

die
konto kann jeder fiberpriifen. Damit das Radim weimflunk—

geschatzt wvrd _ und

zwarfaxafgrun gel eals ”R3. Star 4
tionieren kann, bittet die FAF um Him mach mad gamma

V0” d9" Genossen durchge ”_
rt

WW. 'k h u re Eleicht
aus dem Ausland, um dieses hoffnungwolle Prmekt answer

Stunden am T39 sentete. Duese “Zah ann e
. kritiachen Situation herauszufiihren. Die Soélidarifit kam

doppelt so hoch Iiegen. ,,.RL"'-gehort 20
den 10-15 Sadr:-

, unterschiedlichste Formen haben:

:tatFionen (Eff .107)ddlljemcéfbgrnoglftfiaizgfrerschaft
m er 6

- Kauf Von TShirts, Postem. badges mit dem Emblem mm

9 Vance W “n
_ ,

~

, .
.

. Radio Libertaire,
Vom 10 Mai 015

7. Junl schwneg Radio

Libertaiice-
D"?

- Kauf vonjéhrlichen Hfirerkarten: 70 Francdasfimck.
Ursache: em schhmmer Sch-adeq am 0ender. Dazu amen

>_ Kauf von SQEidaritétsgutscheinen, mm 100, 500 Mar E

die unvermeidlichen Schwiengkeuten met der Nachharschaft. 1000 Franc.
?

die wohl jedes freie Radio kennt; dies vor allem W999" des
Finanzielie Unterstfitzung bitte direkt an“

E

politischen Charakters des Senders. Diesen Problemen
’

v

_

Radig Libertaire

'

konnte man nicht wirklich und dauerhaft abhelfen.‘Des-, 145 ru
.

. . . . .
. . eAmelot

halb haben s1ch nun dte 50 frelwmlgen Betrelber des Ramos
F ~75011 Paris 5

Schecks und Uberweisungen him an 191381.160 umfi n icht

an Radio Libertaire ausfiillen!

INTERNATIONALE SOLIDAHITAT, DAMIT RADIO

L13EHTAIRE WEITEH LEBT, DAMH' WIH [ME ANAH— ‘

CHESTESCHEN CDEEN WFJTEH VERBREITEN!

(Relations international): faf I adz mm; E.



FRANKFURT
’

Dgn Ngtaqrak! (Zu?—S7cherung!!)
.

————-—-—.———-—l——-,—————
beldsextlg uber die Fahrspur (der

..
_

, Wamrwefier) ziehend, konnten wir‘Herz ,sch ag
~einen der beliebten Flutlichtmasten

‘

rhit ein paar Knappelschldgen zumauf SGhlag
a l'leuchten bringen — am Stacker/ca-

. . . I sten..' Am 6. Jum, betm regelmdfllgen
‘

,
.4‘:Sonntagmachmixragwpaziergang -—

’ ‘5’ W’K’e’sc'm" “WEEb’an’m'‘

1.,
diesmal im Rahmen de}' A mi—Nalo— .

Auch betstehendes Telefon lag nach

1i Woche _ gingen m‘chl nur einige‘j unserem Besuch entzwgtt and vqral-
:IMau'ers'treben z” Bruch. .

. Iem ansthufllos herzm]. Mm’els ,

4‘

iNachdem sick an',,ruhiger Stella" ei- i. Brandsmzegt fvurden an
em_em welte-

‘ ne verschobene Mauerstrebe zum
ren Mast euuge Kabel zummdest an:

g?
Durschschlupf.,anbot” und der Na- geschmorI ' - '

fl
,

'

(admit! durchgepetzl war (reich! éin 255.31” ifnmer "och vie! {.14 Jun... Sie

‘klet'ner Bolzeychneider), haben wir knegen :hren Rest "' d'e 57””th
auf dem Srarttmhngeldnde ein kfei- W35" .

‘

nes Go- (bess n' In veranslalter. Libertdre Grflfle
,

'

~einige Startbahngegner

“fl...“-
». eull.'.‘-“.L,,‘

e“eRas;x;‘i§rp°ff3&i.$§Il‘
‘

chtbenmwgg-
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Der Schwarze Faden ist also trotz Einsparungen und Spen-

den teurer geworden und wir k'o'nnen nur um Euer Ver-

st'andnis (insbesondere das der Wiederverkaufer!) bitten und

Iversichern, dal’S wir tatsachlich die Unkosten nicht decken

konnen, obwohl die Redaktion, das Lay out, die Weiterver-

arbeitung in der Druckerei und der Vertrieb unentgelglich

gemacht werden. Insgesamt standen wir vor der Entschei—

dUng, entweder immer mehr Beitréige rauslassen zu miissen,

oder eben die Preise zu erhohen und weiterhin 4O Seiten

pro Vierteljahr zur Verfiigung zu haben. Unumganglich wur-

de die Preiserhéhung letztlich durch die Zwickmiihle zwi-

schen Postgebijhren und Satzkosten. Um die Post zu verbil-

ligen, wollen wir den SF auf Postvertriebsstiicke umstellen

(deshalb hat diese Nummer auch ein veréndertes Impressum

Ufld nicht etwa aus Profilneurose). Zu den Auflagen der Post

Zahlt allerdings der Satz und da wir (noch) keinen Compo-

Ser haben, fallen im Moment eher Mehrkosten an. Trotzdem

hEben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, weil wir

glauben, dais wir auf lange Sicht (mit steigender Auflage!)

mehr Porto einsparen bzw. den Satz noch selbst machen

kénnen. Postvertriebsstiicke werden ohne Verpackung ver-

schickt, was weitere Ersparnis bringt; allerdings wollen wir

denienigen Abonnenten, die die Zeitung Iieber in neutralem

U-mschlag geschickt haben wollen, dies auch weiterhin an-

b'e‘fen; eine kurze Postkarte diesbeziiglich geniigt!

4 Nrn. Abo: 15,— DM Redaktionsanschrift;

3 {Wm Abo: 30,— DM SCHWARZER FADEN

Forderabo (4 Nrn.):20,— DM Obere Weibermarktstr. 3

POstrscheckkonto Stuttgart 7410 Reutlingen
F- KAMANN RedaktionsschluB Nr. 9

K0nto-Nr.: 574 62 — 703 (= 4/82): 1. Nov. 82

FOrtlaufende Spendenliste im SF:

V_.S. Dortmund: 10,—; S. W., Frankfurt: 20,—; K. N., Eus-

klrChen: 10,—; Emdener Gruppe: 9,—; T. + H. H. - P-, Nie-

derhiiningen: 10,—; H. T., Bremen: 20,—; B. W., Wolfrats-

Wausen: 10,—; H. + R. 8., Hamburg: 20,—; A. K., Straubing:

10.-~-; L. K., Speyer: 20,—; O. R., Laufenburgi 8.” . H-T-,

wlifigen: 10,— A. B., Rheinfelden: 4,—

B. TRAVEN —

KONFERENZ ZU SEINEM

100. GEBURTSTAG

Vom 21. bis 23. Oktober findet in Pennsylvania eine Inter-

nationale Konferenz zum'100. Geburtstag‘von B. Traven

statt. Unter den zahlreichen Beitr'agen (meist literarischer

Art) finden sich u.a.:

— Krieg und Kriegsgefahr im Werk

— T‘raven-Verfilmungen
— Max Stirners EinfluB

— Revolution in Lateinamerika in B. Travens Werk

— B. Traven — Rezeption (Aufnahme, Verbreitungl etc.)

Teilnehmer ist 'u.a. auch Will Wyatt, dessen Buch ,,The man

who was B. Traven" die langgesuchte Identitat B. Travens

klérte (vgl. SF Nr. 4). Anmelden kann man sich bei: Mary

Ann Solic, The Pennsylvania State Univ., 410 Keller Con-

ference Center, University Park, PA 18802, USA
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